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Which organizations have what it takes 
to move forward in the economic uncer-
tainty that has enveloped the planet?  
The answer is clear:  those with the con-
fidence to take the risks inherent in inno-
vation.  Where do organizations find that 
kind of confidence?  In knowledge — the 
kind of knowledge that information pro-
fessionals and special librarians so ably 
provide.

The foundations upon which our corpo-
rate, academic and government organi-
zations once rested have shifted in ways 
both subtle and seismic, and they will 
never return to what we once considered 
normal.  All must regain their bearings 
in the marketplace in order to head to-
ward brighter opportunities. To emerge 
successfully from the economic morass, 
enterprises must have the services of 
people who can devise systems to get 
the right information to the right people 
at the right time.  Those people are, of 
course, information professionals.

It is a whole new world for organizations.  
But it is critical to understand that it is a 
whole new world for information profes-
sionals, too.  Your attitude, your behavior, 
even the way you portray yourself within 
your organization, must shift along with 
everything else so that you can connect 
your success with that of your organiza-
tion.  In fact, you should become fluent 
in a new language—you should learn to 
speak the language of leadership.

Begin with the most intensive research 
project of your career — one focused on 
your own organization.  Remember that 
everything you thought you knew may 
be out of date.  Gather detailed knowl-
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edge about today’s strategic priorities so 
you can continually reassess the knowl-
edge you can contribute to increase the 
organization’s competitive advantage. 
Talk to people in different business units 
about how their work has changed, ask 
what kinds of information they require 
for peak performance. Find out the best, 
most convenient way to package infor-
mation so that it will be of maximum util-
ity in the decision-making process. 

Understand your organization’s finances 
and budgeting process. Ask management 
what kinds of metrics would be meaning-
ful to them in assessing your perform-
ance and your organization’s information 
requirements, and then start gathering 

the information. Communicating measur-
able data is essential to demonstrating 
your value to your organization, but only 
if you are measuring the right things and 
describing them in the appropriate lan-
guage.  Remember that if you speak only 
in the language of a librarian, you can ex-
pect only librarians to listen.

Another key to effective communication 
is using concepts valued by management 
to discuss the work you do. SLA has re-
cently completed an exhaustive series of 
research studies about the information 
profession. We surveyed a wide range 
of executives in addition to information 
professionals in the U.S., U.K., Canada, 
and Australia, and we gained some keen 
insights into how information profession-
als and special librarians view their jobs, 
how employers view information profes-
sionals, and what executives value about 
the work you do.  You can enhance your 
standing within your organization by 
framing your communications around the 
following concepts.

The first area is knowledge sharing.  
Those we surveyed valued information 
professionals and specialized librarians 
for their ability to promote continuous 
learning and knowledge sharing through 
innovative technology and education 
practices.  Take advantage of this find-
ing by informing your management about 
your knowledge sharing efforts and what 
you are doing to stay on top of the latest 
developments in communications and 
technology.

Another concept we identified is the 
understanding that quality information 
saves money and provides value. Re-
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spondents recognize that information professionals 
know how to most economically access the most rel-
evant information in a timely, convenient, and secure 
manner.  Be sure to keep your management up to date 
on your ongoing efforts to ensure that your organiza-
tion is making the wisest investments in information. 
Your management recognizes that expert information 
leads to good decisions.  Information professionals and 
specialized librarians can increase their value by em-
phasizing the work they do to facilitate good decision 
making by providing expert analysis and identifying in-
sights and trends that create a competitive advantage.  
Remember that actionable intelligence will always be 
valued more highly than abstract information.

Most of the executives we surveyed recognize that in-
formation professionals help other employees stay on 
top of current skills as well as trends affecting their in-
dustry.  To do this successfully in this global economy, 
information professionals must constantly learn from 
each other.  That is why SLA is working hard to create 
new opportunities for global networking, knowledge 
sharing and collaboration among information profes-
sionals. For example, we are doing most of our commu-
nications by blogs, wikis, (etc.) and other Web 2.0 ap-
plications so that information professionals around the 
world can be part of our global network, even if they 
cannot attend our conferences every year. 

We also understand that information professionals 
must constantly update skills and knowledge, so we 
are always adding to our array of professional devel-
opment tools.  Our online education portal, Click Uni-
versity, offers our members free Webinars and replays, 
free skills updates in Web 2.0 technologies, and certifi-
cate programs in cutting-edge areas like competitive 
intelligence and knowledge management. 

The transformative power of information is the perfect 
prescription to cure the uncertainty that is ailing all 
kinds of organizations in this economy.  You can play 
a key role in restoring confidence, promoting produc-
tivity, and exploring new opportunities, but only if you 
can establish your value to your management.  The 
best place to start is by framing your messages in the 
language of leadership. It is the language your man-
agement understands.

Janice Lachance
CEO, SLA (Special Libraries Association)

Das Gast-Editorial von Janice R. Lachance von der SLA ist Ausdruck 
einer Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und des internation-
alen Erfahrungsaustauschs, die sich das amtierende Präsidium der DGI 
zum Ziel gesetzt haben.
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Bibliotheken, Archive, Dokumentations- und 
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werden mit Anforderungen konfrontiert, die 
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Die Information Management Suite 
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sales@glomas.de Tel 089 3 68 19 90
www.glomas.com Fax 089 3 61 10 66
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 Chemisches Edutainment  
auf der ACHEmA 

Neue Wege aus dem Bildungsdschungel 
zeigen FIZ CHEMIE Berlin und der Stu-
diengang Biosystemtechnik / Bioinfor-
matik der Technischen Fachhochschule 
Wildau (TFH) auf der Chemiefachmesse 
ACHEMA 2009 vom 11. bis 15. Mai in 
Frankfurt am Main. In Halle 4.2 auf einem 
Großstand mit 180 Quadratmetern (F13 - 
G14) führen die Ausstellungspartner vor, 
wie man die Vermittlung von Wissen zur 
chemischen Anwendungsforschung und 
-entwicklung mit Unterhaltung verknüp-
fen kann. Die als Edutainment bezeich-
nete Kombination von Lernen und Spaß 
bezieht in die Ausbildung interaktive di-
gitale Medien (Bild, Ton, Filme, Animati-
onen) ein und verknüpft sie mit Unterhal-
tungselementen. 
Mit echten Geräten der chemischen Pro-
zesstechnik und der Biosystemtechnik, 
die während der Messe auf dem Stand 
in Betrieb sind, stellt die TFH Wildau 
neueste Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten vor. Auf Terminals können 
Messebesucherinnen und -besucher 
mitverfolgen, was in einer Spritzguss-
maschine vor sich geht, während sie 
Chips für Einkaufswagen herstellt, mit 
einem Alkoholtester den Promillegehalt 
in der Atemluft messen und beobach-
ten, was in einer Biobrennstoffzelle oder 
in einem Fermenter vor sich geht. Paral-
lel dazu können sie an Terminals lernen, 
welche chemischen Vorgänge und tech-
nischen Prozesse sich dahinter verber-
gen. Die Multimediaredaktion des FIZ 
CHEMIE Berlin hat die Vorgänge zur 
Darstellung auf den Terminals in multi-
medialen Lerneinheiten aufbereitet. Sie 
erklären die Prozesse und laden mit er-
gänzend bereitgestelltem Hintergrund-
wissen zur tiefergehenden Auseinan-
dersetzung mit den Forschungsgebieten 
ein. Unterhaltung und Motivation bringt 
dabei beispielsweise ein Quiz, das Inte-
ressenten am Terminal mit spannenden 
Fragen ihren eigenen Wissensstand auf-
zeigt und Antworten gibt, wo das Wis-
sen noch fehlt. 
Die Lerneinheiten sind eingebettet 
in die Lern-Enzyklopädie ChemgaPe-
dia, die FIZ CHEMIE Berlin für Schule, 
Forschung und Lehre im Internet be-
reitstellt. Auf diese Weise können die 
Messebesucherinnen und -besucher 
Wissen, das sie sich dauerhaft erar-
beiten wollen, virtuell mit nach Hause 
nehmen. ChemgaPedia ist mit derzeit 
16.000 Inhaltsseiten und täglich über 
10.000 Nutzern aus Forschung, Lehre, 
Schule und Industrie die größte und 
meistgenutzte Ausbildungsplattform 
im deutschsprachigen Internet. Die 
Ausbildungsplattform bietet natur-
wissenschaftlich-technisches Ausbil-

dungsmaterial zur Chemie und ihren 
verwandten Gebieten an. 
Weitere Informationen: FIZ CHEMIE 
Berlin, Postfach 12 03 37, 10593 Berlin, 
www.chemistry.de, E-Mail: info@fiz-che-
mie.de 

Student unterliegt vor Gericht wegen 
plagiatsbetrug

Ein unrühmliches Ende fand jetzt das 
Studium eines angehenden Betriebswirts 
aus Münster vor dem Verwaltungsge-
richt. Er hatte Ende 2007 seine Diplomar-
beit an der der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster vorgelegt. Diese 
wurde vom Prüfungsausschuss mittels 
einer neuen Software (www.plagiarism-
finder.de) überprüft. Dabei fanden die 
Professoren heraus, dass eine Reihe von 
Passagen wörtlich und ohne Quellenan-
gaben aus Internet-Quellen übernommen 
worden waren. Die Hochschule bewer-
tete die Arbeit daraufhin mit der Note 
5,0 und ließ eine Exmatrikulation am 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
folgen. Der dagegen klagende Student, 
hatte jetzt im März 2009 vor dem Verwal-
tungsgericht in Münster das Nachsehen. 
Das vernichtende Urteil der Universität 
wurde bestätigt. Es wurde ein Verstoß 
gegen die vom Kläger abgegebene eides-
stattliche Versicherung festgestellt, die 
Arbeit selbst und unter Angaben aller 
Quellen gefertigt zu haben (Urteil vom 
20.02.2009 / Aktenzeichen 10 K 1212/07). 
Der „PlagiarismFinder“ zur Erkennung 
plagiierter Texte sorgt inzwischen an 
fast allen Universitäten in Deutschland 
unter den Studenten für Unruhe. Mit ihm 
lässt sich jede eingereichte Arbeit ganz 
schnell auf aus dem Internet kopierte 
Textpassagen überprüfen. Hersteller 
Mediaphor veröffentlichte unlängst die 
neuste Version seines Produkts, das be-
reits über 5.000 mal an Universitäten 
und Schulen in Deutschland zum Einsatz 
kommt. Die Nutzung des Programms 
ist deshalb so beliebt, weil die Arbei-
ten von jedem PC aus überprüft wer-
den können. Das datenschutzrechtlich 
möglicherweise bedenkliche Hochladen 
von Arbeiten auf fremde Server entfällt.  
Kontakt: Mediaphor AG, Neuhäuser 
Straße 68c, 33102 Paderborn, Telefon 
05251-87286-0, Fax 05251-87286-99

Hochschulbibliothek der Fachhoch-
schule  potsdam umgezogen

Nach langen Jahren des Planens und 
Bauens ist der Umzug der Hochschulbi-
bliothek der Fachhochschule Potsdam 
von ihrem Hauptstandort in der Mitte 

Potsdams in einen Neubau auf das Cam-
pusgelände im Norden Potsdams nun 
abgeschlossen. Dort sind nun endlich 
die Bestände aller Fachbereiche vereint: 
Architektur und Städtebau, Bauingeni-
eurwesen, Design, Europäische Medi-
enwissenschaften, Informationswissen-
schaften, Kulturarbeit, Restaurierung 
und Sozialwesen. Zum Bestand der Hoch-
schulbibliothek gehört ebenso die Fach-
bibliothek des Informationszentrums für 
Informationswissenschaft und -praxis, 
das seit 1993 unter der Trägerschaft der 
Fachhochschule Potsdam arbeitet und 
sowohl den Buchbestand als auch die 
Zeitschriften seit Bestehen des Informa-
tionszentrums Mitte der 1970er Jahre be-
inhaltet.
Nach dem Umzug der 5000 laufenden 
Meter Bücher und Zeitschriften begrüßen 
die Mitarbeiterinnen der Hochschulbib-
liothek die Nutzer seit dem 1. April 2009 
in neuer großzügiger Umgebung mit ver-
längerten Öffnungszeiten einschließlich 
samstags.

EIT veröffentlicht erste Ausschreibung
Das Europäische Innovations- und Tech-
nologieinstitut (EIT) hat Anfang April 
2009 einen Aufruf zur Einreichung von 
Anträgen veröffentlicht, auf dessen 
Grundlage die ersten Wissens- und In-
novationsgemeinschaften (KICs) gebildet 
werden sollen. KICs sind Zusammen-
schlüsse von Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Industrie. Anträge 
können in den Bereichen Klimawandel, 
nachhaltige Energien und der neuen 
Generation der Informations- und Kom-
munikationstechnologien gestellt wer-
den. Einreichungsfrist ist der 27. August 
2009, 17:00 Uhr. Die Anträge können aus-
schließlich über das elektronische Ein-
reichungssystem auf der EIT-Webseite 
eingereicht werden, das ab Anfang Mai 
verfügbar sein soll. Die Auswahl der KICs 
soll bis Ende des Jahres abgeschlossen 
sein. Die zweite Ausschreibung des EIT 
wird nicht vor 2011 erwartet. Alle wich-
tigen Informationen und Dokumente zur 
Ausschreibung finden sich unter http://
eit.europa.eu/kics-call.html.

zentrale Fachbibliotheken grün-
den Leibniz-Bibliotheksverbund 
 Forschungsinformation

Die drei Deutschen Zentralen Fachbiblio-
theken (ZFB), zu denen die Technische 
Informationsbibliothek (TIB) in Hannover, 
die Deutsche Zentralbibliothek für Me-
dizin (ZB MED) in Köln und Bonn sowie 
die Deutsche Zentralbibliothek für Wirt-

Nachrichten
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schaftswissenschaften (ZBW) in Kiel und 
Hamburg gehören, haben im März 2009 
einen Kooperationsvertrag unterzeich-
net mit dem Ziel, das Know-how und die 
Kompetenzen der drei Bibliotheken noch 
stärker zu bündeln und die unterschied-
lichen Aufgabenbereiche der Informati-
onsversorgung enger miteinander zu ver-
zahnen. Sie kommen damit dem Wunsch 
der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried 
Wilhelm Leibniz (WGL), der sie allesamt 
angehören, nach, die ausdrücklich „die 
Bildung von Wissenschaftsverbünden 
und die Vernetzung von selbständigen 
Einrichtungen als besonderes Leistungs-
merkmal und strategisches Ziel der Wis-
senschaftsorganisation“ unterstützt.
Die Zentralen Fachbibliotheken betrei-
ben bereits das gemeinsame fachüber-
greifende Recherche- und Bestellportal 
Goportis (www.goportis.de) zur integrier-
ten Recherche in den Beständen der drei 
Bibliotheken mit anschließendem Bestell- 
und Lieferdienst. Nun wurde auch ein 
gemeinsames Vorgehen bei der Entwick-
lung von Strategien für die Langzeitarchi-
vierung digitaler Medieneinheiten ver-
einbart. Die Mitglieder des Leibniz-Bib-
liotheksverbunds Forschungsinformation 
planen darüber hinaus eine Infrastruktur 
für wissenschaftliche Publikationen zu 
schaffen, die den Open-Access-Gedanken 
unterstützt. Gemeinsam werden die Part-
ner das Know-how im Bereich Suchma-
schinentechnologie ausbauen, die derzeit 
eingesetzte Metasuche wird durch mo-
derne Suchmaschinentechnologie abge-
löst und das Portal damit gezielt weiter-
entwickelt. Die Partner stellen bei allen 
gemeinsamen Planungen die Bedürfnisse 
der Kundinnen und Kunden in den Mit-
telpunkt. Eine umfassende Marktstudie 
liegt bereits vor. Um die Erkenntnis da-
raus zu stützen, wird 2009 eine weitere 
Marktforschungsstudie in Auftrag gege-
ben.

9. Deutsche Single-Source-Forum
Neue wege der Informationsvermittlung

„Doku-Trends: Vernetzte Teams – In-
telligente Inhalte“ lautet das Motto des 
diesjährigen Single-Source-Forums, das 
am 22. Juni 2009 in München stattfindet. 
Im Mittelpunkt der von Comet veran-
stalteten Konferenz stehen neue Wege 
der Informationsvermittlung. Funktions-, 
abteilungs- und unternehmensübergrei-
fendes Teamwork gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Optimierte Kommunikati-
onsprozesse und der schnelle, unkompli-
zierte Austausch von Projektdaten sind 
maßgebliche Erfolgskriterien für effek-
tives Zusammenarbeiten. Wie tauglich 
sind Web 2.0-Technologien für das Do-
kumentationsumfeld und welche Erfah-
rungen hat der Einsatz bisher gebracht? 

Antworten darauf geben hochkarätig be-
setzte Fachvorträge und Praxisbeispiele 
zu Themen wie virtuelles Teamwork, 
kollaborative Werkzeuge und Nutzerein-
beziehung. Auf dem Abschlusspodium 
diskutieren Fachleute aus Theorie und 
Praxis über aktuelle Trends in der Tech-
nischen Dokumentation.
Die Veranstaltung bietet Raum und Zeit 
für den Erfahrungsaustausch und ist eine 
Plattform zum intensiven Dialog mit Do-
kumentationsexperten. Auf der beglei-
tenden Ausstellung präsentieren renom-
mierte Software-Hersteller einschlägige 
Tools und interessante Neuheiten.
Bei Anmeldung bis einschließlich 15. Mai 
2009 beträgt die Teilnahmegebühr nur 
200 Euro, statt regulär 250 Euro. Studen-
ten zahlen nur 50 Euro (alle Preise zuzüg-
lich Mehrwertsteuer). Nähere Informatio-
nen, das Veranstaltungsprogramm sowie 
die Möglichkeit zur Anmeldung unter: 
www.single-source-forum.de

Entwicklungspartnerschaft  
Imageware Components und  
Fraunhofer-Institut IAIS

Seit Anfang 2009 arbeiten die Bonner 
ImageWare Components GmbH und das 
in Sankt Augustin beheimatete Fraunho-
fer-Institut für Intelligente Analyse- und 
Informationssysteme (IAIS) zusammen, 
um die fundierten Erfahrungen des IAIS 
im Bereich der Digitalisierungsverfahren 
in die Softwareentwicklung der Bookeye® 
Buchscanner einfließen zu lassen. Bereits 
Mitte 2009 werden erste Ergebnisse, wie 
die Optimierung der Buchfalzkorrektur 
und des Deskew sowie die Fingerent-
fernung aus dem Image, in die BCS-2 
Scansoftware® integriert. Im Rahmen 
ihrer Kooperation planen ImageWare und 
das IAIS gemeinsam organisierte Weiter-
bildungsveranstaltungen im Bereich der 
Standardisierung von Digitalisierungs-
verfahren für Anwender aus Wirtschaft 
und Forschung. In der Planung sind der-
zeit zwei Veranstaltungen im Herbst 
2009. Nach einem ersten partnerschaftli-
chen Auftritt auf der diesjährigen CeBIT 
werden ImageWare und das IAIS ihre 
Entwicklungen auf dem Deutschen Bib-
liothekartag in Erfurt und auf der Frank-
furter Buchmesse präsentieren. Weitere 
Informationen unter www.imageware.de 

Sommerkurs  
Digital Libraries à la Carte 2009
Ticer führt vom 28. Juli bis 5. Au-

gust 2009 an der Universität Tilburg er-
neut einen modular aufgebauten Kurs 

für Bibliothekare und Verlagsmitarbeiter 
durch. 
Aus einem Angebot von sieben eintä-
gigen Modulen kann man sich sein Pro-
gramm maßschneidern. Die einzelnen 
Module sind:
■ Module 1: Strategic Developments and 

Library Management 
■ Module 2: Change – Making it Happen 

in Your Library 
■ Module 3: Tomorrow’s Library Leaders 
■ Module 4: Integrated Search Solutions 

towards Catalogue 2.0 
■ Module 5: Institutional Repositories – 

Preservation and Advocacy 
■ Module 6: Libraries and Research Data 

– Embracing New Content
■ Module 7: Libraries and Collaborative 

Research Communities
Kursleiterin ist Birte Christensen-Dalsg-
aard, Stellvertretende Leiterin der König-
lichen Bibliothek Dänemarks. Bis zum 1. 
Mai gilt der Frühbucherpreis mit 150,- 
Euro Rabatt.
Mehr Informationen auf der Website 
www.tilburguniversity.nl/ticer/08carte/.
Kontakt: Ms Jola Prinsen, Manager Ticer, 
Tilburg University, Library and IT Ser-
vices, P.O. Box 90153, 5000 LE Tilburg, 
The Netherlands, Tel. +31 13 466 8310, 
Fax  +31 13 466 8383, jola.prinsen@uvt.nl, 
www.tilburguniversity.nl/ticer/

Beta-Testphase Swetswise Selection 
Support abgeschlossen 

SwetsWise Selection Support,  ein 
Werkzeug zur  Unterstützung von 
Erwerbungsentschei dungen, hat die 
Beta-Testphase abgeschlossen und ist 
nun als Produkt verfügbar. Es wurde ent-
wickelt, um Bibliothekaren und anderen 
Informationsspezialisten zu helfen, fun-
dierte Entscheidungen bei der Erwer-
bung ihrer elektronischen Ressourcen zu 
treffen. Der Service kombiniert Nutzungs-
statistiken mit Abonnementbeständen 
und Preisinformationen und bietet somit 
einen integrierten Überblick über den 
Preis pro Nutzung für Bestandsanalysen, 
aber auch die Flexibilität, kundenspezifi-
sche Daten hinzuzufügen. 
SwetsWise Selection Support verwendet 
die leistungsstarke und preisgekrönte 
Technologie der ScholarlyStats-Plattform 
für die Sammlung der Nutzungsstatisti-
ken, um sie anschließend mit den Abon-
nementdaten und Preisinformationen in 
SwetsWise Subscriptions zu verknüpfen. 
Das Reporting ist auf Kunden- und Kon-
sortialebene, sowie individuell anpass-
bar. Bestands- und Preisinformationen, 
auch für neue Abonnements, werden 
automatisch von SwetsWise eingepflegt 
und aktualisiert. Editierbare Felder kön-
nen ebenso wie Kommentartexte und 
hochgeladene Daten verwendet werden 
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und ermöglichen damit ein hohes Maß an 
Flexibilität. Die Reports helfen den Kun-
den, ihre gesamten Abonnementausga-
ben zu analysieren und ihre Erwerbungs-
entscheidungen zu optimieren.

Neue Suchmaschine von Q-Sensei er-
möglicht mehrdimensionales Navigieren

Mit dem Ziel, wissenschaftliche Informa-
tionen auf eine neue, effizientere Art und 
Weise zugänglich zu machen, startet die 
neue Suchmaschine von Q-Sensei, die 
im Vergleich zu anderen Suchdiensten 
ein tiefergehendes, komfortableres und 
präziseres Finden ermöglicht. Die neue 
Suchmaschine bietet ein multilineares In-
terface, welches es den Nutzern erlaubt, 
jederzeit ihre Suche zu steuern, eigene 
Parameter zu definieren und einen um-
fassenden Überblick im Zugriff auf Wis-
sen zu behalten.
Q-Sensei bietet aktuell Zugang zu sie-
ben Millionen wissenschaftlichen Arti-
keln, die mit großer Genauigkeit effek-
tiv durchsucht werden können. Erreicht 
wird das durch die Analyse der Such-
ergebnisse, wodurch passend zu jeder 
Suchanfrage automatisch relevante Such-
vorschläge angezeigt werden. Diese kön-
nen wiederum selbst durchsucht werden, 
was den Nutzern größere Freiheiten bei 
der Suche bietet als dies bei anderen 
Suchmaschinen der Fall ist. Die Q-Sensei 
Technologie verbindet verschiedene Ka-
tegorien von Suchvorschlägen, wie z.B. 
Autor, Stichworte, Sprache und Jahr der 
Veröffentlichung miteinander, wodurch 
ein mehrdimensionales Navigieren mög-
lich wird. Durch die Möglichkeit, Such-
vorschläge beliebig miteinander zu kom-

binieren, hinzuzufügen und zu entfer-
nen, können Nutzer ihre Suche jederzeit 
bequem erweitern und anpassen und so 
auch Literatur finden, die ihnen ansons-
ten entgangen wäre.
Sobald Nutzer die gewünschten Ergeb-
nisse gefunden haben, können sie auf 
weitere Informationen zu jedem Treffer 
zugreifen. Dazu zählen Zitate, Webseiten 
von Herausgebern oder verwandte Wiki-
pedia-Artikel. Außerdem werden weitere 
verwandte Themen oder Einträge aus 
der Q-Sensei-Datenbank angezeigt, die 
als Ausgangspunkt für eine neue Suche 
dienen können. Ferner haben alle Nut-
zer die Möglichkeit, Einträge mit eige-
nen Daten anzureichern oder zu ändern, 
sowie weitere relevante Informationen 
wie Webseiten von Autoren oder Zitate 
im Wiki-Stil einzutragen.
Die Q-Sensei Corp. wurde im April 2007 
durch den Zusammenschluss der in 
Deutschland ansässigen Lalisio GmbH 
und der US-amerikanischen Gesellschaft 
QUASM Corporation gegründet. Q-Sen-
sei hat seinen vorübergehenden Sitz in 
Melbourne, FL und betreibt in Erfurt die 
Tochterfirma Lalisio. 
Kontakt: Q-Sensei Corp., c/o Rudy Maz-
zocchi, 216 Lansing Island Drive, Indian 
Harbour Beach, FL 32937, USA, Phone: +49 
361 660112 – 20, Fax: +49 361 660112 - 99

Standard-Thesaurus wirtschaft jetzt bei 
der zBw online

Der Standard-Thesaurus Wirtschaft 
(STW) war bislang im Online-Angebot 
von GBI-Genios zugänglich. Seit April 
2009 stellt auch die Deutsche Zentralbi-
bliothek für Wirtschaftswissenschaften 

(ZBW) den STW in der aktuellen Version 
8.04 in Deutsch und Englisch online im 
Web (http://zbw.eu/stw/) bereit. Per di-
rektem Link gelangt man von dort in die 
ZBW-Datenbank ECONIS (http://www.
econis.eu/). Der Thesaurus ist zur Nut-
zung im Semantic Web aufbereitet; jeder 
Deskriptor ist mit einem persistenten 
Identifier versehen, für dessen langfris-
tige Stabilität die ZBW garantiert. Dar-
über hinaus wird der STW für die allge-
meine nicht-kommerzielle Nutzung unter 
einer Creative-Commons-Lizenz bereitge-
stellt.
Der Standard-Thesaurus Wirtschaft 
wurde ursprünglich in den 1990er Jahren 
unter Förderung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft von der ZBW gemeinsam 
mit dem ifo Institut für Wirtschaftsfor-
schung (München), dem HWWA Institut 
für Wirtschaftsforschung und der Gesell-
schaft für Betriebswirtschaftliche Infor-
mation (GBI, München) entwickelt.
Fragen zum Inhalt beantwortet das The-
saurus-Team (STW@zbw.eu ); Fragen zur 
technischen Umsetzung und zum Seman-
tic Web sind an J. Neubert (J.Neubert@
zbw.eu ) zu richten.

Erste Implementierung von Symphony 
in Deutschland beim  
Forschungszentrum Jülich

SirsiDynix weltweit tätiger Technologie-
dienstleister für Bibliotheken, hat An-
fang April 2009 das erste erfolgreiche 
Upgrade von Horizon Version 5.3G auf 
SirsiDynix Symphony Version 3.2.1 beim 
Forschungszentrum Jülich bekannt ge-
geben. Jülich hat die wesentlichen Funk-
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tionen von SirsiDynix Symphony imple-
mentiert, darunter die Anschaffungs- und 
Unicode-Module.
Bernhard Mittermaier, Leiter der Zen-
tralbibliothek von Jülich lobte: „Es 
ist äußerst wichtig, mit den Fähigkei-
ten und der Erfahrung eines globalen 
Teams rechnen zu können, wenn man 
eine Lösung an 70 Standorten mit insge-
samt 4400 Mitarbeitern implementieren 
möchte. Die flexiblen Implementierungs-
optionen von Symphony sind genau, was 
wir zur Erfüllung unserer Anforderungen 
brauchen.“
Für SirsiDynix bietet die erste Migration 
von Horizon 5.3G auf Symphony eine 
wichtige Basis für die Entwicklung von 
Implementierungsvorgängen und für die 
Erstellung eines auf Standards basierten 
Upgrade-Pakets, wichtige Bausteine für 
das angestrebte Wachstum von SirsiDy-
nix in Deutschland.

Online-Enzyklopädie zur  
wirtschafts informatik frei im web

Mit der „Enzyklopädie zur Wirtschafts-
informatik“ steht Wissenschaftlern, 
Studenten und Praktikern eine Online-
Plattform mit fundierten, geprüften und 
zitierfähigen Inhalten gratis zur Verfü-
gung. Unter Leitung der Wirtschaftsin-
formatik-Professoren Karl Kurbel, Jörg 
Becker, Norbert Gronau, Elmar Sinz und 
Lena Stuhl wurde das Online-Lexikon als 
Open-Access-Publikation entwickelt und 
in Zusammenarbeit mit dem Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag veröffentlicht. Über 
170 Autoren haben bisher zu fast 1000 
Stichworten mehr als 400 Einträge ver-
fasst. Die Autoren sind Professoren, Ha-
bilitanden und Nachwuchswissenschaft-
ler aus dem Umfeld der Wirtschaftsinfor-
mation sowie Experten aus der Praxis. 
Die Inhalte der Enzyklopädie werden 
ständig erweitert, so dass im Zuge von 
user generated content nach und nach 
ein umfassendes Nachschlagewerk ent-
stehen wird, das den jeweils aktuellen, 
auch kontrovers diskutierten Forschungs-
stand spiegelt.

BIB-Innovationspreis 2009:  
preisträger stehen fest!

Die wie üblich schwierige Auswahl aus 
zahlreichen hervorragenden eingesand-
ten Abschlussarbeiten an die Adresse 
der Kommission für Ausbildung und Be-
rufsbilder des BIB ist erfolgt, die Preis-
träger kommen mit zwei ausgezeichne-
ten Diplom- und einer Masterarbeit aus 
den Hochschulen in Köln, Stuttgart und 
Berlin. 

■ Simon Brenner,(Köln, Diplom): Die Bib-
liothekswebsite auf Knopfdruck

■ Fabienne Kneifel (Berlin, Master): Wel-
che Funktionen und Inhalte sollte ein 
Bibliothekskatalog im Zeitalter des 
Web 2.0 bieten? Ein Katalog 2.0-Kon-
zept für die Stadtbücherei Frankfurt 
am Main

■ Sandra Schacht (Hamburg, Diplom): 
Imageanalyse und Kommunikations-
strategie für die Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Carl von Ossietzky 
Hamburg

Der Online-Auftritt von Bibliotheken 
steht gleich im Focus zweier Arbeiten: 
Bei Fabienne Kneifel durch die Erar-
beitung eines Katalog 2.0 Konzepts als 
Reaktion auf die zwischenzeitlich ver-
änderte Erwartungshaltung von Biblio-
theksnutzern gegenüber Online-Kata-
logen über das Angebot rein statischer 
Nachweisinstrumente hinaus durch 
verschiedene Formen der Kataloganrei-
cherung und Zusatzinformationen sowie 
bei Simon Brenner als Darstellung der 
Konzeption und Entwicklung eines als 
Dienstleistung angebotenen Web-Con-
tent-Management-Systems für (vor allem 
kleinere) Bibliotheken.
Sandra Schacht geht in ihrer Diplomar-
beit auf die Imagebildung von Biblio-
theken ein. Neben einer theoretischen 
Einführung in die grundlegende Bedeu-
tung von Images für Bibliotheken führt 
die Preisträgerin eine Imageanalyse der 
Staats- und Universitätsbibliothek Carl 
von Ossietzky Hamburg durch entwi-
ckelte davon ausgehend übertragbare 
Kommunikationsstrategien.
Die drei Preisträger werden ihre Arbeiten 
im Innovationsforum auf dem Bibliothe-
kartag in Erfurt präsentieren – zu dem 
der BIB (Kommission für Ausbildung und 
Berufsbilder) herzlich einlädt, darüber hi-
naus werden die Arbeiten als Sonderheft 
von b.i.t.online publiziert. 
 Karin Holste-Flinspach

Internationale Suchmaschine für  
mietartikel in dreizehn Ländern

Mietwagen, Wohnmobile oder Segelyach-
ten im Ausland zu mieten, wird jetzt ein-
facher. Neben den erfolgreich etablierten 
Plattformen in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Großbritannien und den 
USA, steht ab sofort unter www.erento.
info eine internationale Suchmaschine 
zur Verfügung. In dreizehn weiteren Län-
dern, darunter Südafrika, Island, Neu-
seeland, Spanien und den Niederlanden, 
kann auf deutsch oder englisch nach 
Mietartikeln aller Art gesucht werden. 
Benutzer tragen einfach den gesuchten 
Artikel sowie den gewünschten Standort 
ein und können sich alle verfügbaren An-
gebote anzeigen lassen. Weltweit wer-

den rund eine Million Artikel nach pas-
senden Treffern durchforstet. Für Mieter 
ist der Dienst gratis. 
Besonders beliebt bei erento ist die 
Suche nach Wohnmobilen in den USA, 
aber auch Mietwagen auf Island, Haus-
boote in Irland, Yachten in Portugal, 
Snowboards in Tschechien oder ein 
Cobra Shelby in Kapstadt stehen zur Ver-
fügung und laden zum Mieten ein. Für 
Reisewillige lohnt ein Blick auf erento, 
denn dank der neuen Suchfunktion kön-
nen Buchungen im Ausland schon vor 
dem Urlaub und bequem in deutscher 
Sprache abgeschlossen werden. Eine 
vollständige Übersicht aller Länder ist 
unter www.erento.info zu finden.

Suchwortvorschläge für Firmen-  
und personennamen neu bei Genios

Mit der neuen Funktion „Suggest“ unter-
stützt Genios seine Nutzer bei der Suche 
nach Firmen- und Personennamen. Nach 
Eingabe von mindestens drei Buchstaben 
öffnet sich ein Auswahlfenster mit mög-
lichen Suchwörtern. Angezeigt werden 
zunächst zehn Begriffe. Mit den Links 
„weiter“ und „zurück“ kann man seiten-
weise blättern. Die eingegebene Buch-
stabenkombination wird durch Fettdruck 
hervorgehoben. Per Klick auf den ge-
wünschten Firmen- oder Personennamen 
wird dieser in das Suchfeld übernommen 
und das Suggest-Fenster schließt sich. So 
erspart man sich Tipparbeit, erhält einen 
Überblick über vorhandene Namen und 
wird auf alternative Begriffe hingewie-
sen. Eingebunden ist diese Funktion in 
der Schnellsuche auf der Startseite (bei 
Suche in Firmeninformationen, Handels-
register, Personeninformationen oder 
Wissenschaftliche Nachweise), bei Fir-
meninformationen in den Feldern Überall, 
Firmen, Personen, beim Bundesanzeiger 
in den Feldern Überall, Firmen, bei Perso-
neninformationen im Feld Personenname 
und bei wissenschaftlichen Nachweisen 
im Feld Autor. Wer auf diese Funktion 
verzichten möchten, kann sie für seine 
Kennung deaktivieren. 
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1   Einleitung
Das World Wide Web hat sich in den letz-
ten Jahren immer stärker zu einem Inter-
aktionsmedium gewandelt, in dem die 
Grenzen zwischen Konsumenten und Pro-
duzenten verschwimmen und jeder auf 
einfache Weise selbst an der Gestaltung 
von Inhalten mitwirken kann. Der Begriff 
Web 2.0 (O’Reilly, 2005) ist inzwischen 
weit verbreitet, um dieses Phänomen zu 
beschreiben. Das Angebot an Social Soft-
ware – also an solchen Internetdiensten, 
die eine aktive Nutzerbeteiligung und 
-vernetzung gezielt unterstützen (Bächle, 
2006; Gordon-Murnane, 2006) – wächst 
stetig. Gleichzeitig wächst damit auch die 
Menge an Inhalten, die über das Web ver-
fügbar sind, rasant an. Diese neue Dimen-
sion der Informationsflut erfordert neue 
Fähigkeiten bezüglich des Auffindens 
und Bewertens von Informationen, die in 
erster Linie an die genauen Kenntnisse 

der neuen Angebotsvielfalt und deren 
spezifischen Hintergründe gekoppelt 
sind. Die Anforderungen an zeitgemäße 
Kompetenzen im Umgang mit Informatio-
nen befinden sich im Wandel. 
In diesem Artikel geht es nicht primär 
um eine Neu-Definition des Begriffs „In-
formationskompetenz“ hin zur Informati-
onskompetenz 2.0 (Hapke, 2007) oder um 
eine vertiefende Diskussion des Verständ-
nisses von Informationskompetenz im All-
gemeinen. Unser Beitrag ist vielmehr mo-
tiviert durch die konkreten Ausprägun-
gen von Social Software, ihren jeweiligen 
Nutzungsmöglichkeiten und Potentialen 
im Einsatz für die Informationsgewin-
nung und -verarbeitung – und um damit 
verbundene Anforderungen an die Kom-
petenz der Nutzer. 
Unsere Arbeit verfolgt zwei Ziele: A) dar-
zustellen, inwiefern Web 2.0-Entwicklun-
gen das Suchen, Aufbereiten und Nutzen 
von Informationen beeinflussen und das 

Erlernen neuer Kompetenzen im Umgang 
mit dem Web erfordern und B) zu unter-
suchen, inwieweit sich einzelne dieser 
Trends bereits durchgesetzt haben und 
in welchem Verhältnis sie zu klassischen 
Informationsquellen stehen. In Bezug auf 
die erste Fragestellung wurde das ak-
tuelle Spektrum an Web 2.0-Trends und 
deren Einsatzbereiche untersucht, ihre 
Eignung für den Einsatz in Wissenschaft 
und Lehre geprüft und daraus Schlussfol-
gerungen für neue Kernkompetenzen im 
Umgang mit Web-Angeboten gezogen. 
Für die zweite Fragestellung wurde eine 
Umfrage zum Nutzerverhalten in Bezug 
auf klassische und neue Informationsan-
gebote unter Studierenden durchgeführt 
und ausgewertet. 
Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in 
Anlehnung an die beiden Fragestellun-
gen folgendermaßen: Kapitel 2 liefert Hin-
tergrundinformationen und Definitionen 
zu den Kernbegriffen „Informationskom-
petenz“ und „Web 2.0“. In Kapitel 3 wer-
den verschiedene Arten von Web 2.0-An-
wendungen näher vorgestellt, welche für 
das persönliche und wissenschaftliche 
Informationsmanagement von Bedeu-
tung sind (oder es noch werden können), 
und einzelne konkrete Beispiele vorge-
stellt. Kapitel 4 geht einen Schritt weiter 
und betrachtet verschiedene spezielle 
Anwendungsumgebungen, in denen So-
cial-Software-Tools eingesetzt werden, 
beispielsweise in Bibliotheken und im e-
Learning. Kapitel 5 schließlich präsentiert 
unsere Studienergebnisse zum Nutzerver-
halten im Kontext eines zunehmend kol-
laborativen Webs. Daran schließt sich im 
letzten Kapitel die kritische Betrachtung 
der neu geforderten aber auch der sich 
neu entwickelnden Informationskompe-
tenzen an. 

2   Hintergrund 
2.1   Informationskompetenz

Der Beginn des 21. Jahrhunderts wird 
aufgrund der explosionsartigen Aus-
breitung von Informationen und Infor-
mationsquellen als Informationszeitalter 
bezeichnet. Schnell wurde ersichtlich, 

Mit dem Aufkommen diverser kollaborativer Dienste (Social Software) im Internet 
verändert sich die Web-Landschaft derzeit deutlich. Neue Kenntnisse und Fähig-
keiten müssen erworben werden, um das volle Potential neuer Web 2.0-Angebote 
ausschöpfen zu können. Gleichzeitig steigt durch die vom Nutzer geschaffenen 
Inhalte die ohnehin vorhandene Informationsflut weiter an. Kompetenzen im Um-
gang mit digitalen Informationsangeboten müssen mehr denn je gefördert wer-
den. 
Dieser Artikel befasst sich mit den Chancen und Herausforderungen, die sich für 
die Nutzer von Social Software bei der Informationssuche und -aufbereitung er-
geben. Zudem wurde im Rahmen einer Onlinebefragung von mehr als 1000 Stu-
dierenden eine Bestandsaufnahme vorgenommen: Welche Web 2.0-Dienste sind 
bereits bekannt? Wie werden diese genutzt? Und stehen sie bei der Informations-
beschaffung in Konkurrenz zu Web-Suchmaschinen und klassischer Bibliotheksre-
cherche? 

Information literacy in the Age of Web 2.0. Chances and Challenges of Social Software 
With a diversity of newly emerging collaborative services (social software) the in-
ternet is changing considerably. New competencies and skills are needed to tap 
the full potential of these new Web 2.0 tools. At the same time, large amounts of 
user-generated content let problems of information overload become even more 
serious. More than ever, competencies in using digital information effectively and 
adequately have to be promoted. 
This paper discusses chances and challenges for users of social software tools. Fur-
thermore, an online survey was conducted with more than 1000 students: Which 
Web 2.0 services are widely known? How are they used? Do they compete with 
web search engines and classical library resources? 

Informationskompetenz in Zeiten des Web 2.0

Chancen und Herausforderungen im Umgang mit Social Software

Raphael N. Klein, Lisa Beutelspacher, Katharina Hauk, Christina Terp,  
Denis Anuschewski, Christoph Zensen, Violeta Trkulja & Katrin Weller, Düsseldorf
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Social Software

dass es auch im Kontext eines Studiums 
nicht mehr möglich ist, alles zu lernen, 
was notwendig für ein bestimmtes Fach 
ist, sondern dass es vielmehr darauf an-
kommt, Fähigkeiten zu erlernen, die zum 
unabhängigen lebenslangen Lernen befä-
higen. Die Vermittlung von Informations-
kompetenz (Information Literacy) wird in 
diesem Zusammenhang als Schlüsselqua-
lifikation angesehen, die es ermöglicht, 
Informationen aus einer Vielzahl von 
Quellen (elektronischen und konventio-
nellen) zu finden, abzurufen, zu analysie-
ren und diese nutzbar zu machen. 
Die Vermittlung von Informationskom-
petenz ist hauptsächlich das Tätigkeits-
feld von Bibliotheken, was seit über 20 
Jahren an den zahlreichen Publikationen 
zu diesem Thema deutlich wird (Ingold, 
2005; Rader, 2002). Nach der Definition 
der Association of College & Research 
Libraries (ACRL, 2000) ist eine informati-
onsgebildete Person in der Lage 
■ den Bedarf an Informationen zu erken-

nen sowie Art und Umfang des Infor-
mationsbedarfs zu ermitteln, 

■ Informationen effektiv und effizient zu 
finden, 

■ Informationen sowie den Suchprozess 
nach Informationen kritisch zu bewer-
ten, 

■ Informationen zu managen, 
■ vorherige (ältere) und neue Informati-

onen einzusetzen, um neue Erkennt-
nisse zu erlangen, 

■ Informationen zu nutzen und kultu-
relle, ethische, wirtschaftliche, recht-
liche und soziale Implikationen zu ver-
stehen und anzuerkennen. 

Neben der klassischen Informationskom-
petenz, wie sie von Bibliotheken für Stu-
dierende und Forschende vermittelt wird, 
wird das Thema auch im Sinne einer so-
zio-technologischen Fähigkeit diskutiert 
(Tuominen, Savolainen, & Talja, 2005). 
Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, Infor-
mationskompetenz als Lern- und Kom-
munikationsprozess zu betrachten, bei 
dem es um das notwendige Verständnis 
des Zusammenspiels von Informations-
technologie, Kompetenzentwicklung 
am Arbeitsplatz sowie der Ausbildung 
von fachspezifischem Wissen geht. Die-
ses Verständnis für soziale, ideologische 
sowie materiell-technische Kontexte ist 
zudem notwendig, um weitere Initiativen 
in Bezug auf die Vermittlung von Infor-
mationskompetenz voranzutreiben. 
Angesichts der Verbreitung von Web 
2.0-Diensten findet diese konstruktiv-kri-
tische Auffassung von Informationskom-
petenz immer mehr Beachtung, weshalb 
sich auch im Rahmen der Vermittlung 
von Informationskompetenz durch Biblio-
theken derzeit ein Perspektivenwechsel 
(Hapke, 2007) vollzieht, der als „Informa-
tionskompetenz 2.0“ bezeichnet wird. 
Nach Auffassung von Hapke (2007, 139) 
soll Informationskompetenz 2.0 

■ dazu beitragen, dass Informations- 
und Lernprozesse ganzheitlich ver-
standen werden, 

■ eine von vielen Schlüsselkompetenzen 
sein, 

■ eine „Lernerfahrung“ sein, 
■ im Web 2.0 zunehmend das Lernen 

über Information und Wissen (und 
nicht lediglich das Lernen mit und 
durch Information) fördern, 

■ die Nutzung von Hilfsmitteln des Web 
2.0 fördern. 

2.2   Neue Situationen im web 2.0

Kompetenzen ganz allgemein im Umgang 
mit dem Internet oder mit Web-Suchma-
schinen im Speziellen sind bereits ein 
vielbeachtetes Forschungsthema (z. B. 
Moayeri, 2007). Die spezifischen Eigen-
schaften von Google1 und Co. werden 
dabei bis heute von Endnutzern nicht 
vollständig ausgenutzt und in vielen 
Fällen auch nicht komplett verstanden 
(Lewandowski, 2008). Jüngste Entwick-
lungen bringen zudem neue Dimensio-
nen in die Nutzungsmöglichkeiten des 
Webs ein: Web 2.0 steht für eine neue 
Ära des Internets, in dem die Webnut-
zer im Vordergrund stehen (weitere De-
finitionen liefern auch Allen, 2007; Cor-
mode & Krish namurthy, 2008; Madden 
& Fox, 2006; Musser, 2006): Sie können 
selbst mit einfachsten Mitteln bei der 
Gestaltung von Web-Inhalten aktiv mit-
wirken (z. B. über Wikis oder Blogs), sich 
auf vielschichtige Weise vernetzen (z. B. 
mit Hilfe von Social Networking Plattfor-
men) und über beliebige Themen aus-
tauschen oder ihre Erfahrungen teilen (z. 
B. über Bewertungssysteme). Das neue 
Web hat mittlerweile eine Vielzahl von 
interaktiven Angeboten hervorgebracht 
(Social Software), die zudem in immer 
neuen Kombinationen auftreten können 
(MashUps). Die meisten Web 2.0-Dienste 
sind in erster Linie Unterhaltungsange-
bote, die grundlegenden Veränderungen 
gehen jedoch darüber hinaus und betref-
fen verschiedenste Lebensbereiche, z. B. 
das Knüpfen von Geschäftsbeziehungen 
(Soziale Netzwerke, etwa bei XING2), 
die Aufnahme von Nachrichten (z. B. bei 
Digg3), das Suchen und Verwalten von 
Weblinks und Literaturangaben (Book-
marking Tools, s. u.) und das Einkaufen 
(z.  B. Tauschbörsen, Bewertungen durch 
Nutzer und Recommender Systeme). 
Das Web 2.0 hat längst auch in die wis-
senschaftlichen Bereiche von Forschung 
und Lehre Einzug gehalten (Weller et al., 
2007a), getragen von den Visionen des 
gebündelten Wissens einer kollektiven 
Intelligenz (Collective Intelligence) (Suro-
wiecki, 2004; Weiss, 2005), einer weltwei-

1  Google: www.google.com
2  Xing: www.xing.com
3  Digg: www.digg.com

ten Forschungsvernetzung im Sinne von 
e-Science (Hey & Trefethen, 2005) und 
neuen interaktiven Lehr- und Lernme-
thoden im e-Learning 2.0. Insbesondere 
auch von Seiten der Bibliotheken werden 
diese Entwicklungen mit großem Inte-
resse verfolgt und zunehmend in die ei-
genen Angebote integriert (Spiteri, 2007).
Web 2.0-Dienste verändern das Ange-
bot, das über das Internet verfügbar ist, 
und die Art, wie Nutzer sich im Web be-
wegen. Es verschwimmen nicht nur die 
Grenzen zwischen Konsumenten (Con-
sumer) und Produzenten (Producer), so 
dass wir inzwischen von Prosumern im 
Sinne Tofflers sprechen können (Toffler, 
1980). Durch den hohen kreativen Eigen-
anteil der Nutzer sind auch die Grenzen 
zwischen Informationssystemen und 
deren Nutzerschaft nicht mehr eindeutig 
(Hapke, 2007). Dieses neue, aktive Nut-
zerbild verlangt vom Nutzer auch völlig 
neue Kompetenzen im Umgang mit dem 
WWW. Er muss lernen, sich in der Web-
Gemeinschaft angemessen zu verhalten, 
muss selbst entscheiden, wie viel er von 
sich im Web preisgibt und wo er für sich 
oder andere gewinnbringend aktiv wer-
den kann. Gleichzeitig bietet die aktive 
Beteiligung an verschiedenen Social-
Software-Angeboten die Chance, neue 
Kompetenz in der Aufbereitung, Ausfor-
mulierung und Organisation von Inhalten 
zu erlernen.
Statt vom Web 2.0 spricht man teilweise 
auch vom Social Web (analog zu Social 
Bookmarking, Social Networking, Social 
Tagging): es wird hervorgehoben, dass 
nicht nur jeder einzeln für sich aktiv 
werden kann, sondern ganze Benutzer-
gemeinschaften (Communities) entste-
hen, die gemeinsam agieren. Mehrwerte 
entstehen sowohl durch die reine kol-
lektive Bündelung von Ressourcen (z. B. 
die Sammlung von Bildern auf Flickr4), 
wie auch durch tatsächlich kollaborative 
Zusammenarbeit (z. B. die mögliche ge-
meinsame Bearbeitung von Texten bei 
Wikipedia5). Auf diese Weise entstehen 
Web-Inhalte in neuer Form und von be-
achtlichem Ausmaß. Dabei ist ein Grund-
gedanke, dass es in einer großen Com-
munity immer Mitglieder gibt, die sich 
besonders mit einem bestimmten Thema 
auskennen und dass die kollektive Intel-
ligenz (Surowiecki, 2004; Weiss, 2005) 
hilft, Wissen zu bündeln, Fehler zu korri-
gieren und Spam auszusieben. 
Mit der Nutzerbeteiligung im Web er-
reicht jedoch auch die früher schon kriti-
sierte Informationsflut neue Dimensionen 
(Möller-Walsdorf, 2008). Es wird noch 
schwieriger, relevante von irrelevanten 
und hochwertige von nicht vertrauens-
würdigen Inhalten zu unterscheiden. 
Mit der wachsenden Vernetzung der 
Angebote, die sich zu einer „matrix of 

4  Flickr: www.flickr.com
5  Wikipedia: http://de.wikipedia.org
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dialogues“ (Maness, 2006) formieren, 
entstehen zahlreiche neue Navigations-
möglichkeiten, die ihrerseits neue Orien-
tierungsstrategien erfordern. 
Im Folgenden werden verschiedene typi-
sche Web 2.0-Angebote kurz vorgestellt 
und dabei hinterfragt, inwiefern diese 
neue Anforderungen an die Fähigkeiten 
ihrer Nutzer stellen oder eventuell auch 
neue Kompetenzen vermitteln können. 

3   Übersicht über  
Social-Software-Angebote 

Bei den im Folgenden näher betrach-
teten Beispielen handelt es sich um 
eine Auswahl besonders verbreiteter 
und beliebter Vertreter der Katego-
rie Social Software. Das Gesamtspekt-
rum lässt sich in diesem Rahmen nicht 
abbilden, zumal es stetig wächst und 
(auch durch neue Kombinationen) 
immer vielfältiger wird. Weitere Über-
sichten über das Spektrum der Web 
2.0-Anwendungen finden sich beispiels-
weise bei Alby (2007), Hannay (2007), 
Löwenberg (2008) und Warr (2008).  

3.1   wikis

Als Wiki bezeichnet man eine zusammen-
hängende Sammlung von Webseiten, die 
von mehreren Personen bearbeitet wer-
den kann. Dadurch ergibt sich die Mög-
lichkeit, gemeinsam an einem größeren 
Projekt zu arbeiten und vernetzte Inhalte 
zu erstellen. Die Software, die das ermög-
licht, wird ebenfalls Wiki genannt. Als 
Wiki bezeichnen wir also das Zusammen-
spiel von der Wiki-Software, den Autoren 
und den Wiki-Seiten (Klobas, 2006).
Wikis können in vielen unterschiedlichen 
Bereichen und für verschiedene Zwecke 
eingesetzt werden. Am bekanntesten 
sind öffentliche Wikis, auf die jeder In-
ternetnutzer zugreifen kann. Das beste 
Beispiel hierfür ist die freie Enzyklopä-
die Wikipedia. Wie auch unsere Umfrage 
gezeigt hat, gehört dieses Projekt mitt-
lerweile zu den festen Größen im Web 
und ist eine beliebte Anlaufstelle für 
Informationsrecherchen (s. u. Abb. 5). 
Andere Lexikon-Wikis, die sich z. T. mit 
engeren Fachgebieten befassen (ein Wiki 
im Bereich der Informationswissenschaft 
ist z.B. das InfoWissWiki der Universität 
Saarbrücken6) oder andere Richtlinien 
für die Mitarbeit ansetzen (wie beispiels-
weise bei Citizendium7), sind eher unbe-
kannt oder werden nur von wenigen Nut-
zern angesteuert.

6  InfoWissWiki der Universität Saarbrücken: 
http://server02.is.uni-sb.de/courses/wiki/
Hauptseite

7  Citizendium: http://en.citizendium.org

Ebenfalls weniger bekannt sind geschäft-
liche, firmeninterne Wikis (Corporate 
Wiki). Diese Wikis sind in der Regel nicht 
frei im Web verfügbar, sondern nur für 
bestimmte Teilnehmer eines Unterneh-
mens, Projektes o.ä. zugänglich. Hier ver-
einfachen Wikis die Kommunikation über 
zeitliche und räumliche Grenzen hinweg 
(sie können z. B. als Ersatz für E-Mails 
und Kalender fungieren) und ermöglichen 
gemeinschaftliches Arbeiten an Texten 
bzw. die Bereitstellung von Linksamm-
lungen, Glossaren, Definitionen, FAQs 
etc. Nach ganz ähnlichem Muster können 
Wikis auch im Rahmen von Lehre und 
Unterricht eingesetzt werden (s. u., Kapi-
tel 4.2).
Auch für das individuelle Informations-
management (Personal Information Ma-
nagement, PIM) eignet sich die Wiki-
Software gut. Diese sogenannten Perso-
nal Wikis sind beliebt, da sie von jedem 
Rechner mit Internetanschluss aus ein-
fach bearbeitet werden können und so 
die eigenen Daten überall verfügbar hal-
ten. Sie widersprechen aber dem Prinzip 
der kollaborativen Arbeit, weil nur eine 
einzige Person daran beteiligt ist. 
Während der aktive Umgang mit Wikis 
in Arbeitsgruppen vor allem eine Her-
ausforderung an die Mitarbeitermotiva-
tion und die sinnvolle Organisation der 
Inhalte stellt, geht es bei der passiven 
Nutzung öffentlich zugänglicher (enzyk-
lopädischer) Wikis in erster Linie darum, 
ob und wie die inhaltliche Qualität der 
Beiträge eingeschätzt werden kann. 

3.2   Bookmarking und Social-media-
plattformen

Unter Bookmarks (dt. Lesezeichen) ver-
steht man Weblinks, die Internet-User 
zum Zweck des einfachen Wiederauf-
findens archivieren und nach Belieben 
selbst benennen und sortieren können. 
Der User soll so schnell und einfach auf 
eine Liste von URLs zugreifen können, 
die er regelmäßig besuchen möchte. Die 
eigentliche Idee der Organisation von 
Links besteht jedoch darin, die Links sy-
stematisch zu speichern und zu verwal-
ten (Hammond et al., 2005). Bookmarking 
(Setzen von Bookmarks) findet häufig 
Anwendung in Browsern, aber jüngst 
auch – unabhängig vom eigenen Rech-
ner – in verschiedenen Social-Bookmar-
king-Systemen. Web-Anwendungen wie 
Mister Wong8 oder del.icio.us9 erlauben 
dem Nutzer nicht nur das Abspeichern 
von URLs, sondern bieten auch die Mög-
lichkeit, über ein Netzwerk die eigenen 
Bookmarks anderen zur Verfügung zu 
stellen und die Bookmarks anderer Nut-
zer einzusehen. Über verschiedene vom 
Betreiber des Netzwerks bereitgestellte 

8  Mister Wong: www.mister-wong.com
9  Del.icio.us: http://del.icio.us

Suchfunktionen können Links nicht nur 
nach Popularität gefunden werden (d. h. 
es wird ausgezählt, wie viele Nutzer eine 
bestimmte URL abgespeichert haben), 
sondern auch nach deren Inhalt. Dies 
wird durch Tags realisiert. Tags sind 
unkontrollierte Schlagworte, welche die 
User vergeben, um Dokumente inhaltlich 
zu beschreiben und somit auffindbar zu 
machen (s. u. Kapitel 3.5). Somit stellen 
Social-Bookmarking-Systeme Informati-
onssuchsysteme für Bookmarks zur Ver-
fügung und bilden gleichzeitig die Basis 
für Communities. Sie ermöglichen neue 
Formen der „sozialen“ Navigation durch 
Web-Inhalte, indem durch Favoritenlinks 
anderer Nutzer gestöbert wird. 
Interessant ist hierbei, inwiefern Book-
marking-Dienste vom Nutzer tatsächlich 
als Alternative zu Web-Suchmaschinen 
oder – im Falle von wissenschaftlichen 
Bookmarking-Diensten wie Connotea10 
oder BibSonomy11 – gar als Alternative 
zu klassischer Literaturrecherche er-
kannt und genutzt werden. So enthalten 
Social Link Manager von den Nutzern 
archivierte und zu ihrem eigenen Nut-
zen verwendete Links – im Gegensatz 
zu Suchmaschinen, die mittels Crawlern 
Links abarbeiten (Hammond et al., 2005). 
Social-Bookmarking-Dienste haben somit 
den Vorteil, dass aus einem Pool von 
Links, welche von den Nutzern bereits 
als bewährt oder zumindest interessant 
eingestuft worden sind, relevante Infor-
mationen gewonnen werden können. In 
der Praxis finden Suchmaschinen jedoch 
häufiger Anwendung bei der Informati-
onssuche, da sie ein viel breiteres Spek-
trum an Dokumenten bieten und die tex-
tuelle Suche meist schnell und bequem 
zu einem befriedigenden Ergebnis führt. 
Weitere Studien zu den Berührungspunk-
ten von klassischen Suchmaschinen und 
der Informationssuche über Web 2.0-
Tools gibt es bei Lewandowski und Maaß 
(2008) sowie Seehaus (2008).
Ähnlich wie Bookmarking-Dienste für 
Weblinks bilden Social-Media-Plattfor-
men die Basis des Austauschs von Me-
diendateien (Fotos, Videos, Musik ...) für 
Nutzer des jeweiligen Systems. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Filesharing-
Plattformen bieten Social-Media-Plattfor-
men zusätzlich ihren Nutzern die Mög-
lichkeit, über ihre Profile miteinander zu 
kommunizieren und zu interagieren. Po-
puläre Plattformen sind Flickr (für Fotos) 
und YouTube12 (für Videos). Auch hier 
werden Dateien mit Tags versehenen, 
um sie wieder auffindbar zu machen. So 
sollen innerhalb des Netzwerks Commu-
nities entstehen, in denen man schnell 
und einfach relevante Dateien findet oder 
anderen Usern seine Dateien zur Verfü-
gung stellt. 

10  Connotea: www.connotea.org
11  BibSonomy: www.bibsonomy.org
12  YouTube: www.youtube.com
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Teilweise werden über solche Plattfor-
men auch Lehr- und Lernvideos veröf-
fentlicht, andere sind speziell auf den 
Austausch von Präsentationsdateien aus-
gerichtet (z. B. Slideshare13). Auch Google 
stellt mit Google Docs14 eine Plattform 
zur Verfügung, die ihren Nutzern den 
Austausch von wissenschaftlichen Do-
kumenten (Text-Dateien, Präsentatio-
nen) und gleichzeitig die Möglichkeit zur 
gemeinschaftlichen Bearbeitung bietet. 
Während sämtliche Social Media Ange-
bote prinzipiell für den Austausch fach-
licher und wissenschaftlicher Inhalte 
durchaus geeignet sind, findet man in 
der Regel bislang häufig Inhalte zur pri-
vaten Unterhaltung.
 

3.3   Blogs, Vod- und podcasts

Blogs (Kurzform von Weblogs) sind eine 
Art Online-Tagebücher oder Journale 
(Alby, 2007; Peters, 2006). Kurze Textbei-
träge können durch spezielle Blogging 
Software auf einfache Weise in Form 
eines Blogs online publiziert werden und 
werden dort in umgekehrt chronologi-
scher Reihenfolge (die neuesten Einträge 
zuerst) angezeigt. In der Regel können zu 
einzelnen Einträgen anschließend Kom-
mentare angefügt und so Diskussionen 
geführt werden. Inhaltlich widmen sich 
die meisten Blogger privaten Erlebnis-
sen und Ansichten, beispielsweise mit 
Schwerpunkten wie Literatur- oder Film-
kritiken. Darüber hinaus dienen Blogs 
inzwischen häufig auch als Kommuni-
kationsmittel für Firmen und Organi-
sationen, sowohl intern als auch für die 
Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Blogs). 
Wissenschaftliche Blogs sind eher die 
Ausnahme (Hannay, 2007), eine größere 
Sammlung findet sich z.B. bei Science 
Blogs15.
Ähnlich wie bei Wiki-Artikeln sind auch 
Blog-Beiträge insofern eine Herausforde-
rung an die Informationskompetenz, als 
dass sich mit ihnen die Flut der verfügba-
ren Inhalte im Web drastisch erhöht und 
gleichzeitig die Einschätzung der Quali-
tät der enthaltenen Informationen nicht 
ohne weiteres möglich ist. 
Podcasts (aus I-Pod als prototypischer 
mobiler Musicplayer plus Broadcast) grei-
fen das inhaltliche Format des Blogs als 
Audiokommentar auf, Vodcasts entspre-
chend als Videos.

3.4   Social Networking

Neben der kooperativen Erstellung von 
neuen Web-Inhalten spielt die soziale 
Vernetzung eine wesentliche Rolle im 
Web 2.0. Hierzu können insbesondere 

13  Slideshare: www.slideshare.net
14  Google Docs: http://docs.google.com
15  Science Blogs: www.scienceblogs.com

verschiedene Social Networking Ange-
bote genutzt werden (Boyd & Ellison, 
2007). Hier kann jeder Nutzer ein persön-
liches Profil anlegen (je nach Ausrichtung 
des spezifischen Networking-Dienstes 
mit unterschiedlichen persönlichen An-
gaben und Schwerpunkten) und dabei 
eine Liste seiner persönlichen Bekann-
ten pflegen: die Abbildung eines sozi-
alen Netzwerks entsteht. Oft können 
zusätzlich innerhalb der Plattform Grup-
pen gebildet und Diskussionen geführt 
werden. Die Plattform StudiVZ16 konnte 
in Deutschland ein enormes Nutzer-
wachstum verzeichnen, auch über die 
eigentliche Zielgruppe – Studenten – hi-
naus. Weitere bekannte Netzwerke sind 
beispielsweise Facebook17, Xing oder 
MySpace18. Auch unsere Umfrage (s. u.) 
spiegelt den enormen Bekanntheits- und 
Nutzungsgrad solcher Netzwerk-Systeme 
wider. 
Künftig sind weiterführende Untersu-
chungen interessant, zu welchen Zwek-
ken diese Plattformen konkret genutzt 
werden. Die Vermutung scheint ange-
bracht, dass sie vornehmlich Unterhal-
tungszwecken, zur Kommunikation und 
Kontaktpflege dienen. Erweiterte Kompe-
tenzen können darin liegen, soziale Net-
werke auch dazu zu nutzen, eigene Ideen 
zu verbreiten und weiterzuentwickeln 
(Hapke, 2007). Peter Godwin (2006) sieht 
noch größeres Potential in der Nutzung 
von Social-Networking-Diensten: „Face-
book can be used to teach citizenship 
in the online world.” Junge Menschen 
können hier ihre Fähigkeiten zur Selbst-
darstellung sowie Kommunikationskom-
petenz entwickeln. Godwin weist auch 
darauf hin, wie sehr die Kopplung von 
Netzwerken und zusätzlichen Medien-
inhalten (wie etwa bei MySpace oder in 
Form der Applications bei Facebook) die 
Kreativität beflügeln können: „[the users] 
develop new literacies including remixing 
of text, images, video, audio and games 
through copying and pasting into a pro-
file.“
Jedoch erfordern Netzwerk-Dienste auch 
einiges Feingefühl und Verständnis für 
die Gefahren dieser Angebote, die insbe-
sondere in der zu freizügigen Datenfrei-
gabe der Nutzer liegen (Albrechtslund, 
2008; Boyd, 2007). Diese Gefahren wer-
den durch zu offene Datenfreigabe im 
Web 2.0 durch Web-Suchmaschinen noch 
verstärkt (Zimmer, 2008). 

3.5   Folksonomies und Social Tagging

Das Web 2.0 hat nicht nur zahlreiche 
Formen von neuen Web-Inhalten hervor-
gebracht, sondern zusätzlich eine neue 
Methode, Masseninformationen im Web 

16  StudiVZ: www.studivz.net
17  Facebook: www.facebook.com
18  MySpace: www.myspace.com

zu indexieren: Folksonomies. Mit diesen 
Folksonomies (bzw. dem Social Tagging) 
ist nun die Möglichkeit gegeben, dass die 
Nutzer der Web 2.0-Anwendungen ihre 
selbst erstellten oder gesammelten Do-
kumente mit ihrem eigenen aktiven Vo-
kabular beschreiben und kategorisieren 
(z. B. Mathes, 2004; Peters & Stock, 2008; 
Weller, 2007). Die Beschreibung erfolgt 
durch Tags, die man sich als nutzerge-
nerierte Index-Terme zu einem Medium, 
wie Fotos, Videos oder Webseiten, vor-
stellen kann (Mathes, 2004). Die Gesamt-
heit aller Tags einer Web-Plattform er-
gibt dann die Folksonomy. Folksonomies 
werden häufig in Form von „Tag Clouds“ 
visualisiert. Dies sind wolkenähnliche Ge-
bilde, in denen die vom Nutzer vergebe-
nen Tags alphabetisch sortiert und nach 
Häufigkeit gekennzeichnet dargestellt 
werden. Häufig genannte Tags werden 
größer und dicker angezeigt. 
Solange das Web stetig weiter wächst, 
sind Folksonomies für Massendaten das 
Indexierungsmittel der Zukunft, da sie 
vor allem kosteneffizient (die Indexie-
rung erfolgt kostenlos durch Freiwillige) 
und sprachlich wie zeitlich flexibel sind 
(es kann z. B. rasch auf Neologismen 
reagiert werden). Die freie Wahl der 
inhaltsbeschreibenden Schlagwörter 
durch die Nutzer sind jedoch gleichzei-
tig auch das Problem der Folksonomies 
(Peters, 2006; Peters & Stock, 2008). Da 
jeder seine eigenen Tags generieren 
kann, ist die Kluft zwischen zu gene-
rellen und zu speziellen Tags sehr groß 
(Spiteri, 2007). Auch gibt es kein kont-
rolliertes Vokabular, so dass jeder Nut-
zer Tags in seiner eigenen Schreibweise 
schreiben kann. So passieren oft Fehler 
oder die Tags bestehen aus einem wil-
den Sprachenmix (Mathes, 2004). Es 
werden weder Synonyme zusammenge-
führt noch Homonyme unterschieden, 
eine Navigation durch hierarchisch in 
Beziehung stehende Tags ist nicht mög-
lich. Nicht allen Web-Nutzern sind diese 
Eigenheiten von Folksonomies bewusst. 
Doch nur, wer die Entstehungswege 
sozialer Tags kennt, kann mit Folkso-
nomies auch effektiv suchen. Allgemein 
muss man bedenken, dass Folksono-
mies von den Nutzern des Medienange-
bots generiert wurden und somit immer 
eine sehr persönliche Sichtweise wider-
spiegeln. Zudem muss ein Suchender 
stets selbst alle in Frage kommenden 
Such-Tags selbst identifizieren (führt  
z. B. eine Suche nach „Heirat“ nicht 
zum Erfolg, lohnt sich ein weiterer Ver-
such mit „Hochzeit“ oder auch „Wed-
ding“.Gleiches gilt für die Schreibva-
rianten besonders bei Phrasen wie 
„information_retrieval“ oder „informati-
onretrieval“). 
Viele Nutzer vergeben Tags in erster 
Linie, um selbst ihre eigenen Dokumente 
wiederzufinden. Dabei entstehen mitun-
ter Tags, mit denen andere Nutzer wenig 
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anfangen können (z. B. „toread“, „ich“, 
„unserUrlaub“) (Mathes, 2004). Über 
die grundlegende Motivation zu taggen 
und die Hintergründe, warum bestimmte 
Tags ausgewählt werden, ist bislang je-
doch noch zu wenig bekannt, wenngleich 
erste Untersuchungen begonnen haben 
(Ames & Naaman, 2007; Hammond et al., 
2005; Marlow et al., 2006). Interessant 
wird es hier sein, zu beobachten, ob sich 
die Tagging-Kompetenz im Laufe der Zeit 
verbessert und möglicherweise gar ein-
zelne Grundlagen der klassischen Inde-
xierung übernommen werden. 

4   web 2.0 in der praxis 
Diese Grundmodelle der Social-Software-
Anwendungen können in verschiede-
nen Varianten auftreten und so für un-
terschiedliche Nutzungsszenarien eine 
Rolle spielen. Mehrwerte durch Web 
2.0-Trends werden für verschiedene Pra-
xisbereiche diskutiert (z. B. für den Ein-
satz in Unternehmen Koch & Richter, 
2007; Peters & Stock, 2007; Schiller Gar-
cía, 2007; Schütt, 2007; Tochtermann, Dö-
singer & Stocker, 2007). Für das Zusam-
menspiel von Informationskompetenzen 
und dem Web 2.0 sind dabei vor allem 
die Bereiche der Forschung und Wissen-
schaft, Bibliotheken und Lehre interes-
sant.
 

4.1   wissenschaft 2.0

Eine Vielzahl der Social-Software-Tools 
lässt sich sinnvoll für die wissenschaftli-
che Arbeit einsetzen (Weller et al., 2007a; 
Weller et al., 2007b); das Konzept des 
Web 2.0 zur gemeinschaftlichen Arbeit 
und globalen Vernetzung passt sogar 
besonders gut zu den ursprünglichen 
Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens 
(Waldrop, 2008). Ergebnisse können 
schnell und unkompliziert veröffentlicht 
und mit anderen geteilt und diskutiert 
werden. Kooperationen sollen leichter 
zustande kommen. Teilweise wird gar 
erwünscht, dass sämtliche Schritte des 
Forschungsalltags über das Web offen-
gelegt und (beispielsweise mit Blogs 
oder Wikis) dokumentiert werden soll-
ten (Open Desktop), um wissenschaft-
liche Vorgehensweisen transparent zu 
machen und um einen Blick auch in die-
jenigen Projekte zu ermöglichen, welche 
(noch) nicht in regulären Publikationen 
vertreten sind. Neben derlei visionären 
Wünschen sieht die Realität derzeit noch 
wesentlich nüchterner aus. Beispiele für 
erfolgreich in den Wissenschaftsbetrieb 
übertragene Web 2.0-Dienste sind bis-
lang noch die Ausnahme. Genaue Stu-
dien zur Verbreitung beispielsweise von 
rein wissenschaftlichen Blogs, Nutzung 
von Social-Networking-Portalen (z. B. 
des auf Wissenschaftler ausgerichteten 

Nature Networks19), oder von speziellen 
Wikis zu Forschungsthemen (wie die von 
Wikipedia initiierte Wikiversity20) fehlen 
jedoch bislang. Als erfolgreiches Parade-
beispiel gilt z. B. OpenWetWare21, ein von 
Nachwuchswissenschaftlern initiiertes 
Wiki-Projekt zur Erstellung von Kursma-
terialien, Diskussion von Experimenten 
und Ergebnissen und zum allgemeinen 
fachlichen Austausch. Während Forscher 
dem Einsatz von Web 2.0-Techniken im 
Arbeitsalltag vielfach eher noch skep-
tisch gegenüberstehen, hat sich in den 
angrenzenden Bereichen der Lehre sowie 
(besonders auch von verschiedenen Bib-
liotheken) in der Informationsvermittlung 
wachsendes Interesse eingestellt.  

4.2   Bibliothek 2.0

Mit das größte Interesse am Web 2.0-
Trend ist im Bereich der Bibliotheken 
zu finden, resultierend in verschiedene 
Diskussionen zu Bibliothek 2.0 bzw. Li-
brary 2.0 (z. B. Bracsevits, 2008; Figge & 
Kropf, 2007; Godwin, 2006; Söllner, 2008). 
Dabei geht es auf einer allgemeinen 
Ebene darum, das interaktive Angebot 
von Bibliotheken zu fördern (Casey & Sa-
vastinuk, 2006). Aufgenommen wird der 
Grundgedanke des Web 2.0, den Benut-
zer aktiv in den Bibliotheksbetrieb ein-
zubinden. Es liegt nahe, dass sich durch 
die starke Entwicklung des Web 2.0 in 
den letzten Jahren auch andere Dienste 
dieser Entwicklung anschließen müssen, 
denn ein Großteil der Internetnutzer er-
wartet es, sich interaktiv beteiligen zu 
können. „Die neuen Erwartungen aktiv 
auf die eigenen Dienstleistungen zu be-
ziehen ist sowohl eine Zwangsläufigkeit 
als auch eine große Chance für die Biblio-
thek“ (Danowski & Heller, 2007). 
So sind es Nutzer inzwischen über kom-
merzielle Dienste wie Amazon22 ge-
wöhnt, Buchvorschläge zu erhalten und 
persönliche Merklisten anzulegen oder 
sie verwalten in Social Bookmaking 
Diensten eigene Leselisten und stöbern 
durch Tags anderer Nutzer. Zu den ver-
änderten Nutzergewohnheiten gehören 
außerdem neue schnellere Formen des 
Navigierens und Lesens im Netz (Power 
Browsing) (UCL, 2008, 8-11). Speziellere 
Betrachtungen diskutieren daher ganz 
gezielt den Einsatz von bestehender So-
cial Software in bibliothekarischen Zu-
sammenhängen, darunter vor allem Tag-
ging-Verfahren für die Indexierung durch 
Nutzer, Bewertungs- und Kommentar-
funktionen sowie Vorschlagssysteme für 
ähnliche Inhalte. Durch die Mitarbeit der 
Nutzer kann der Internetauftritt der Li-
brary 2.0-Dienste permanent verbessert 

19 Nature Networks: http://network.nature.com
20  Wikiversity: www.wikiversity.org
21  OpenWetWare: www.openwetware.org
22  Amazon: www.amazon.com

werden. Das soziale Netzwerk, welches 
sich um die Bibliothek aufbaut, gibt dem 
Nutzer die Möglichkeit, Empfehlungen, 
Bewertungen und Hinweise für Bücher 
zu verfassen bzw. zu lesen. „Durch das 
Web 2.0 erhalten die Bibliotheken neue 
Abläufe, die zu neuen Arten der Biblio-
theksfunktionen Bestandssammlung, -er-
fassung und -verbreitung führen können“ 
(Figge & Kropf, 2007). Godwin (2006) 
geht zudem darauf ein, wie Bibliothe-
kare Web 2.0-Tools speziell dazu einset-
zen können, Informationskompetenzen 
zu vermitteln. Einige Bibliothekare sind 
inzwischen selbst gezielt in bestehen-
den Web 2.0-Diensten aktiv, z. B. bei 
Facebook oder MySpace, um ihre poten-
tiellen Nutzer dort „abzuholen“. Jedoch 
wird hier vor überhöhten Erwartungen 
gewarnt: „There is a big difference be-
tween ’being where our users are’ and 
’being USEFUL to our users where they 
are’” (UCL, 2008, 16.). 

4.3   E-Learning 2.0

Der Einsatz von Social Software in der 
Lehre und zur Vermittlung von Unter-
richtsinhalten ist inzwischen ebenfalls 
vielfach beachtet, oft wird er unter dem 
Schlagwort e-Learning 2.0 diskutiert 
(Bernhardt & Kirchner, 2007; Hapke, 
2007; Groß & Hülsbusch, 2005). Zuneh-
mend werden insbesondere Wikis in der 
(universitären) Lehre eingesetzt, z. B. 
für die Erstellung von Nachschlagewer-
ken, Quellensammlungen, Fragen und 
Antworten (z. B. Büffel, Pleil, & Schmalz, 
2007) oder für die Bearbeitung von Studi-
enarbeiten (z. B. Bauer et al., 2007). Blogs 
werden teilweise zur Dokumentation 
von Kursen oder Lehrinhalten verwen-
det. Angebote wie edublogs23 bieten ge-
zielt Blog-Software für den Einsatz in der 
Lehre an (Godwin-Jones, 2006). Mit Hilfe 
von Social Bookmarking Tools können für 
eine Lerngemeinschaft (Kurse, Klassen, 
Studienfächer) relevante Literatur oder 
nützliche Internetquellen verwaltet und 
kommentiert werden. Tags können zur 
Indexierung und Kommentierung von 
Unterrichtsmaterialen verwendet wer-
den und so auch Querverweise zwischen 
verschiedenen Lehrmaterialien aufzeigen 
(Fienhold, Riechert, & Lohmann, 2007; 
Lohmann, Riechert, & Fienhold, 2007; 
Schiefner, 2008).
Einzelne Ansätze gehen auch in die Rich-
tung, mit Hilfe von Social Software expli-
zit Aspekte der Informationskompetenz 
zu vermitteln (Godwin-Jones, 2006). Das 
eigenständige Bearbeiten von Web-In-
halten mit Hilfe von Social Software kann 
helfen, die sprachlichen und kommunika-
tiven Fähigkeiten auszubilden, sich kri-
tisch mit Inhalten auseinander zu setzen, 
im Team gemeinsam etwas zu erarbeiten 

23  edublogs: http://edublogs.org
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und neue kreative Ideen zu entwickeln. 
Godwin-Jones (2006) sieht zum Beispiel 
in Blogs eine gute Gelegenheit, schriftli-
che Ausdrucksfähigkeiten zu verbessern: 
„In the best of cases, this kind of writing 
stimulates debate, furthers critical analy-
sis, and encourages articulation of ideas 
and opinions. [...] They provide an op-
portunity for students to write in a public 
sphere (as compared to closed discussion 
forums) and in a more coherent and or-
ganized way than in chat or instant mes-
saging.” Die eigenständige Vergabe von 
Tags erfordert eine Auseinandersetzung 
mit den zu beschreibenden Dokumenten: 
„You can’t ‚tag’ a Web resource without 
being able to extract salient points the 
author makes, considering how to sum-
marize in keywords what’s important, 
and placing that text in the context of 
others” (Godwin-Jones, 2006). Aktives 
Schreiben in Wikipedia oder anderen 
Wikis kann helfen, die zugrunde liegen-
den Mechanismen besser zu verstehen 
und eine größere Skepsis gegenüber kol-
laborativen Web-Quellen zu entwickeln. 
Der Einsatz von Social Software in Stu-
dium und Lehre ist jedoch nicht ganz 
unproblematisch. Um Studenten vom 
Mehrwert bestimmter Tools überzeu-
gen zu können, müssen die Kenntnisse 
und Kompetenzen im Umgang damit zu-
nächst bei den Lehrenden ausreichend 
vorhanden sein. Oftmals ist die Nutzung 
innerhalb eines Kurses zu kurzfristig, als 
das sich langfristige Vorteile zeigen kön-
nen. Hinzu kommen technische Vorraus-
setzungen, die erfüllt werden müssen (z. 
B. die Verfügbarkeit von Internetrech-
nern). Von verschiedenen Schwierigkei-
ten bei der Integration von Wikis in den 
Lehrbetrieb sowie eigenen Lösungsan-
sätzen berichten beispielsweise Büffel, 
Pleil und Schmalz (2007). Umfassende 
Leitlinien fehlen hier bislang. In den USA 
beginnt derzeit ein umfassendes Pro-
gramm zur Erforschung und Erprobung 
von Kommunikations- und Computer-
vernetzungen im Einsatz für Lehre und 
Lernen. Das Ganze wird mit dem neuen 
Schlagwort „Cyberlearning“ zusammen-
gefasst (Borgman et al., 2008). 

5   Studie zum Informationsverhalten 
In den vergangenen Jahren sind einige 
Studien zu verschiedenen Aspekten der 
Informationskompetenz und Internetnut-
zung durchgeführt worden, davon man-
che in sehr umfangreichem Rahmen. Sie 
alle verdeutlichen den zunehmenden Ein-
fluss des Internets im Allgemeinen (z.B. 
Jones, 2002) und bezüglich der Informati-
onsbeschaffung im Speziellen. 
Hervorzuheben ist hier besonders die 
jüngste Studie der CIBER Group, Univer-
sity College London (UCL, 2008) im Auf-
trag der British Library und dem Joint 
Information Systems Committee (JISC). 

Hierbei wird der Blick auf das Informati-
onsverhalten der „Google Generation“ 
geworfen (definiert als junge Menschen, 
die nach 1993 geboren wurden und daher 
eine Welt ohne Google nicht kennen – 
andere Studien sprechen in diesem Zu-
sammenhang von der „Net Generation“, 
„Digital Natives“ oder den „Millennials“). 
Einen ebenfalls sehr umfangreichen Ein-
blick in das Verhalten von College Studen-
ten bei der Informationssuche liefern de 
Rosa et al. (2005) in einem Bericht für das 
Online Computer Library Center (OCLC). 
Vergleichbare Ausgangsfragestellun-
gen verfolgen auch Griffiths und Brophy 
(2005), Scott und O’Sullivan (2005) sowie 
Head (2007). Darüber hinaus findet man 
erweiterte Blickwinkel beispielsweise in 
Bezug auf die veränderte Internetland-
schaft (de Rosa et al., 2007) und sich 
dadurch herauskristallisierende Nutzer-

typen (Horrigan, 2007). Einen Überblick 
über vorhandene Studien bietet bei-
spielsweise auch Moayeri (2007). 
Studien zur Web 2.0-Nutzung im Unter-
nehmen – mit nicht immer übereinstim-
menden Ergebnissen – wurden jüngst 
von Forrester (Young et al., 2007) und 
McKinsey (Bughin & Manyika, 2008) 
durchgeführt (s. a. auch Warr, 2008). 
Unsere Studie legt den Schwerpunkt nun 
auf eine Bestandsaufnahme der Nutzung 
verschiedener Web 2.0-Angebote durch 
Studenten und eine Gegenüberstellung 
mit Bibliotheksangeboten und genereller 
Internetsuche. 

5.1   Aufbau der Studie

Bei der von uns durchgeführten Studie 
handelt es sich um eine Onlinebefra-
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gung, die über einen Zeitraum von ca. 
sechs Wochen im Winter 07/08 durch-
geführt wurde. Insgesamt nahmen 1043 
Studenten (37 Prozent männliche, 63 
Prozent weibliche) an der Umfrage teil, 
die zu 95 Prozent an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf studieren.24 Es 
waren verschiedene Fachsemester und 
Studiengänge jeweils unterschiedlich 
stark vertreten (Abb.1 und Abb. 2). Nur 
in wenigen Fällen ergaben Faktoren wie 

24  Es nahmen darüber hinaus 55 Auszubil-
dende und Schüler an der Umfrage teil, die 
jedoch wg. der geringen Anzahl nicht aus-
gewertet wurden. In die Auswertung gingen 
alle von Studenten ausgefüllten Fragebögen 
ein, auch wenn nicht alle Teilfragen beant-
wortet wurden. Dadurch ergeben sich teil-
weise Unterschiede in der Zahl der Gesamt-
antworten pro Frage. 963 der Teilnehmer 
haben den Fragebogen komplett ausgefüllt.

Alter, Anzahl der Fachsemester oder 
Art des Studienganges Unterschiede zu 
einzelnen Punkten der Umfrage, so dass 
diese in der Ergebnisdarstellung der 
Regel nicht gesondert hervorgehoben 
werden. Der Schwerpunkt der Untersu-
chung lag vor allem auf den Hauptfragen, 
wie Studenten in Zeiten des Web 2.0 mit 
Recherchearbeit umgehen, wie sie die 
gefundenen Informationen und deren 
Herkunft bewerten und in wie weit sie 
mit verschiedenen Diensten des Web 2.0 
vertraut sind. 

5.2   Ergebnisse

5.2.1 Internetnutzung 
Internetrecherchen sind für Studenten 
heutzutage eine Alltäglichkeit: 98,8 Pro-

zent der Teilnehmer gaben an, das Inter-
net für die Informationssuche im Studium 
zu nutzen. Dabei gilt festzuhalten, dass 
ein Großteil der Studenten (80 Prozent, 
vgl. Abb. 3) nicht erst im Studium mit 
elektronischer Recherche konfrontiert 
wird, sondern bereits während der Schul-
zeit oder im Freizeitbereich. Dies wiede-
rum bedeutet, dass auch der Erwerb von 
Kompetenzen im Umgang mit digitalen 
Informationsangeboten bereits vor dem 
Antritt des Studiums beginnen sollte, da 
andernfalls eine (in mancher Hinsicht un-
angebrachte) Selbstverständlichkeit mit 
dem Umgang von nicht sicheren Inter-
netquellen wie z.B. Wikipedia mit in die 
wissenschaftliche Arbeit während des 
Studiums einfließt. Das Internet wird in 
erster Linie als kostenfreies Informations-
medium verstanden: ein Großteil der Stu-
denten ist nicht bereit, für Informationen 
zu bezahlen (Abb. 4). 

5.2.2 Bekannteste Internetdienste 
Bereits heute zeigt sich ein flächende-
ckender Bekanntheitsgrad der Online-
Enzyklopädie Wikipedia (Abb. 5): kein 
einziger Umfrageteilnehmer gab an, Wi-
kipedia nicht zu kennen. Damit kommt 
Das Web-Lexikon bis an die Bekanntheit 
der Internetsuchmaschine Google heran 
(auch hier ergab sich ein Bekanntheits-
grad von 100 Prozent, Abb. 6). Aber auch 
die sozialen Netzwerke (wie StudiVZ 
oder Facebook) sowie Medienplattformen 
(wie Flickr und YouTube) können bereits 
unter Studenten einen enormen Bekannt-
heitsgrad verzeichnen; nur 1,8 Prozent 
der Teilnehmer gaben an, Social Net-
working nicht zu kennen, bei den Medi-
enplattformen waren es nur 1,6 Prozent 
(Abb. 5).

5.2.3 Nutzung von  
Web 2.0-Angeboten 

Die Studie ergab jedoch ebenfalls, dass 
zwar alle Studenten Web 2.0-Angebote 
in unterschiedlichem Maße nutzen, aber 
nur sehr selektiv. 57 Prozent der Befrag-
ten gaben dabei an, auch den Ausdruck 
„Web 2.0“ selbst zu kennen (Abb. 7). 
Hinter den Spitzenreitern Wikipedia, So-
cial Networking und Social Media fallen 
andere Web 2.0-Dienste klar zurück. Das 
für die Link- und Literaturverwaltung 
nützliche Social Bookmarking kennen 
74,3 Prozent nicht (und gerade 4 Prozent 
nutzen es, Abb. 5), auch kollektive Ant-
wortportale (wie beispielsweise Yahoo! 
Clever25 oder Kurzefrage26; 50,9 Prozent 
der Teilnehmer antworteten mit „kenne 
ich nicht“) sowie RSS-Feeds (56,9 Prozent 
„kenne ich nicht“) sind eher unbekannt. 
Wikipedia ist nicht nur ausnahmslos be-
kannt, sie wird zudem auch enorm stark 

25  Yahoo! Clever: http://de.answers.yahoo.com
26  Kurzefrage: www.kurzefrage.de
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genutzt. 95,5 Prozent gaben ganz allge-
mein an, Wikipedia zu nutzen (Abb. 5). 
Für wissenschaftliche Recherchen grei-
fen noch 45,5 Prozent „oft“ und 21 Pro-
zent „immer“ auf Wikipedia zurück (Abb. 
6). Andere Wikis als Wikipedia werden 
hingegen kaum genutzt (Abb. 6., 13,1 
Prozent kennen keine anderen Wikis 
außer Wikipedia). 
Interessant ist auch, wie Wikipedia im 
Einzelnen genutzt wird: obwohl die 
entsprechenden Funktionen fast allen 
bekannt sind, haben sich nur etwa die 
Hälfte aller Studenten schon mal die 
Diskussionsseiten oder die Versionsge-
schichten eines Wiki-Artikels angese-
hen (Abb. 8) – dabei geben gerade diese 
Funktionen oft wertvolle Hinweise für 
die Qualität und Glaubwürdigkeit ein-
zelner Artikel. Aktiv an Artikeln in Wiki-
pedia mitgeschrieben haben bisher erst 
weniger als 20 Prozent der Umfrageteil-
nehmer. Dies entspricht der bereits in an-
deren Studien gewonnenen Erkenntnis, 
dass sich die Altersklassen von 18 bis 24 
(welcher über 60 Prozent unserer Befrag-
ten angehören), eher auf die passive Nut-
zung von Web 2.0-Diensten beschränken 
und es eher die 30- bis 45-Jährigen sind, 
die sich der Bereitstellung von Inhalten 
über soziale Dienste widmen (vgl. UCL 
2008, 16). Auch bei anderen Diensten wie 
Blogs und Podcasts oder Medien-Aus-
tauschplattformen wird deutlich, dass 
Studenten diese Dienste zwar häufig pas-
siv nutzen und sich mit deren Funktionen 
auch auskennen, aber sich nur selten 
aktiv mit eigenen Inhalten beteiligen. 
Die Bekanntheit und die Akzeptanz von 
Wikipedia als Informationsquelle hat 
mittlerweile dazu geführt, dass sie Le-
xika und die Fachliteratur als Nachschla-
gewerke für eine einfache Begriffsdefini-
tion überholt hat (Abb. 9). Interessant ist 
auch, dass Wikipedia hier oft gezielt an-
gesteuert wird, also nicht zwangsweise 
der Einstieg über eine Internetsuchma-
schine (Google) stattfindet. Dies sieht 
beim Spezialfall einer Suche nach Bil-
dern/Abbildungen ganz anders aus. Hier 
dominiert Google als Sucheinstieg ein-
deutig. Trotz der allgemeinen Bekannt-
heit von Fotocommunities als Media 
Plattformen, gab so gut wie niemand 
an, diese bei der Suche nach Bildern zu 
nutzen, lediglich viermal wurde Flickr ge-
nannt (Abb. 10). 

5.2.4 Internet-Suche und klassische 
Recherchemittel 

Der enormen Bekanntheit von Google 
und Wikipedia gegenüber steht ein deut-
liches Defizit in der Bekanntheit und 
Nutzung einiger klassischer und profes-
sioneller Rechercheangebote aber auch 
fortgeschrittener Web-Suchmaschinen 
(Abb. 6). Im Bibliotheksbereich sind all-
gemeine und fachspezifische Datenban-
ken vielfach unbekannt oder werden nur 

Abbildung 5: Bekanntheits- und Nutzungsgrad verschiedener Web 2.0-Anwendungen.
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Abbildung 7: Ist Ihnen der Begriff Web 2.0 geläufig? 
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selten/nie genutzt („oft“ oder „immer“ nutzen 
25,1 Prozent der Studenten allgemeine und 32 
Prozent fachspezifische Literaturdatenban-
ken). Offenbar scheint sich hier zu bestätigen, 
was bereits in der UCL Studie als Problem für 
erweiterte Bibliotheksangebote und professi-
onelle Informationsportale verzeichnet wurde: 
„Either they [= junge Bibliotheksnutzer, Anm. 
d. V.] do not know that the library provides 
this material, or they get to it, possibly via 
Google, and assume it’s free“ (UCL, 2008, 16.). 
Die Bibliothek im Allgemeinen bzw. die klas-
sische Buchausleihe und der elektronische Bi-
bliothekskatalog sind hingegen – anders als 
die erweiterten Bibliotheksangebote – wesent-
licher Bestandteil der Studenten-Recherche. 
Hinter der Google Suche ist die Bibliothek das 
am häufigsten regelmäßig genutzte wissen-
schaftliche Recherchemittel und bei der geziel-
ten Suche nach wissenschaftlicher Literatur 
steht sie sogar an erster Stelle (Abb. 11). Auch 
die Möglichkeit zur Fernleihbestellung von Bü-
chern und Aufsätzen ist insgesamt bekannt, 
wenn auch nicht immer intensiv genutzt. An-
dere Web-Suchmaschinen als Google, wissen-
schaftlich ausgerichtete Suchmaschinen wie 
Google Scholar27 sowie Web Kataloge werden 
von Studierenden nur wenig genutzt (Abb. 6). 

5.2.5 Qualitätseinschätzung
Bei der Qualitätseinschätzung verfügbarer In-
formationsangebote liegt die Bibliothek deut-
lich vorne. Sie wird, zusammen mit den weni-
ger stark genutzten Fachdatenbanken, von den 
meisten Studenten klar als zuverlässigste Infor-
mationsquelle genannt (Abb. 12). Allerdings hal-
ten auch fast die Hälfte der befragten Studenten 
Wikipedia für eine meist bzw. immer zuverläs-
sige Quelle, nur 5,5 Prozent halten Wikipedia 
für nicht zuverlässig. Interessant ist auch, dass 
kaum jemand der Meinung ist, die Qualität von 
Wikipedia nicht selbst beurteilen zu können. Am 
wenigsten vertrauen Studenten den Informa-
tionen aus Blogs, Pod- und Vodcasts sowie aus 
Internetcommunities und Foren, zeigen hier-
bei allerdings auch die größte Unsicherheit bei 
der Beurteilung. Gegenüber Ergebnissen der 
Google- bzw. Web-Suche scheint eine gesunde 
Skepsis vorzuliegen.
Hier stützen unsere Ergebnisse die ablehnende 
Einschätzung der UCL gegenüber der oft ver-
tretenen These, dass junge Internetnutzer eher 
auf Ihresgleichen als auf Autoritätspersonen 
oder Lehrbücher vertrauen: „They find their 
peers more credible as information sources than 
authority figures. […] we think this is a myth. 
Research in the specific context of the informa-
tion resources that children prefer and value in 
a secondary school setting shows that teachers, 
relatives and textbooks are consistently valued 
above the internet” (UCL, 2008, 19). 

5.2.6 Internetquellen im Studium 
Ferner lässt sich erkennen, dass, zumindest teil-
weise, versucht wird dem starken Einsatz des 
Internets durch Verbote entgegen zu wirken. So 

27  Google Scholar: http://scholar.google.com
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wurde fast der Hälfte der befragten Stu-
denten bereits einmal Wikipedia als Re-
cherchemittel untersagt und auch Google 
oder das Internet allgemein wurde einem 
Teil bereits für den Einsatz im Studium 
verboten (Abb. 13). Ob dies jedoch ein 
generelles Verbot darstellt oder nur eine 
einmalige Übung war, um den Umgang 
mit klassischen Recherchemitteln zu ver-
bessern, ist nicht näher untersucht wor-
den und müsste ggf. noch weiter hinter-
fragt werden. Interessant wäre hier auch 
eine tiefer gehende Untersuchung, inwie-
fern Verbote auch mit Hintergrundinfor-
mationen oder gar Anleitungen zur ange-
messenen Nutzung der Internetangebote 
einhergehen. 
In diesem Zusammenhang sollte man die 
Fachrichtungen „Geisteswissenschaf-
ten“ und „Naturwissenschaften“ einmal 
gesondert betrachten. Denn offensicht-
lich wird die Nutzung von Wikipedia den 
Studenten der Geisteswissenschaften 
deutlich häufiger untersagt als denen der 

Abbildung 12: Einschätzung der Zuverlässigkeit verschiedener Informationsquellen.

Abbildung 13: Verbote von elektronischen Recherchequellen; Gesamtum-
frage und Unterschiede in den Fachbereichen „Naturwissenschaften“ und 
„Geisteswissenschaften“.

Abbildung 14: Studenten, die bereits Wikipedia 
in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert haben.

Abbildung 15: Verwendung von Zitaten ohne Kennzeichnung –  
Gesamtumfrage und Unterschiede in den Fachbereichen  
„Naturwissenschaften“ und „Geisteswissenschaften“.

Abbildung 16: Sehen Sie Problematiken mit frei 
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Naturwissenschaft (Abb. 13). Auch hier 
kann über das „warum“ nur gemutmaßt 
werden und muss ggf. an späterer Stelle 
genauer untersucht werden. 
Interessant ist außerdem die relativ hohe 
Zahl an Studenten, die trotz eines Nut-
zungsverbotes Wikipedia schon einmal 
in einer wissenschaftlichen Arbeit zitiert 
haben. So geben 19 Prozent der Perso-
nen, denen die Benutzung von Wikipedia 
bereits einmal untersagt worden ist, zu, 
Wikipedia schon einmal in einer wissen-
schaftlichen Arbeit zitiert zu haben. Ins-
gesamt gaben 25 Prozent der Befragten 
an, bereits einmal aus Wikipedia zitiert 
zu haben (Abb. 14). Hier würde sich an-
bieten, diese Nutzerangaben mit den tat-
sächlichen Literaturangaben von Studi-
enarbeiten zu vergleichen. 
Weiter haben wir gefragt, ob die Um-
frageteilnehmer bereits einmal Texte 
in wissenschaftliche Arbeiten über-
nommen haben, ohne diese als Zitat zu 
kennzeichnen, was insgesamt immerhin 

18,4 Prozent bejahten (Abb.15). Unter 
Berücksichtigung des Studienganges 
ergibt sich auch hier ein Unterschied 
zwischen Geistes- (14 Prozent) und Na-
turwissenschaftlern (25 Prozent). Dies 
ließe darauf schließen, dass in den Geis-
teswissenschaften ein höheres Augen-
merk auf den Umgang mit Quellen und 
Informationen gelegt wird als in den 
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Naturwissenschaften. Aber auch hier 
gilt es ggf. noch weitere Nachforschun-
gen anzustellen, um diese Vermutung 
zu verifizieren.

5.2.7 Problembewusstsein 
68 Prozent der Studenten sehen zumin-
dest teilweise Probleme in der zuneh-
menden Internetnutzung (Abb. 16) zur 
Informationsbeschaffung. Dieses Ergeb-
nis zeugt von einem ausgeprägten Prob-
lembewusstsein unter den Studierenden. 
In einem Freitextfeld konnten diese Ein-
schätzungen näher kommentiert werden 
(was insgesamt auch 413 Teilnehmer 
taten). Hierbei wurde eine klare Skepsis 
gegenüber Internetquellen und insbeson-
dere solchen, die von jedem frei bearbei-
tet werden können, deutlich. Gerade die 
bekannten Dienste Wikipedia und Google 
werden hier häufig kritisiert. Folgende 
Probleme wurden beispielsweise in der 
Internetnutzung gesehen: 

■ Ungesicherte Qualität der von Laien 
erstellten Informationen, z. B. bei Wi-
kipedia,

■ erschwerte Qualitätsbeurteilung,
■ rasche Verbreitung von Falschinfor-

mation und Halbwissen,
■ Homogenisierung des Wissens,
■ Verflachung von Informationsrecher-

chen,
■ Unbeständigkeit von Web-Inhalten, 

Unklarheiten bezüglich Copyright-Re-
gelungen und Zitierfähigkeit, fehlende 
Urheberangaben,

■ zunehmender Plagiarismus,
■ mangelnde neutrale Kontrolle der 

verbreiteten (oder zurückgehaltenen) 
Informationen, Möglichkeit zur Beein-
flussung durch Propaganda,

■ Monopolstellungen durch Konzerne 
wie Google,

■ Einfachheit der Informationsbeschaf-
fung hindert das eigenständige Den-
ken, wissenschaftliches Arbeiten wird 
verlernt,

■ Missbrauch von Informationen,
■ fehlender Datenschutz,
■ wachsende Informationsflut und Un-

übersichtlichkeit, Zeitverlust durch zu-
sätzlich notwendige Überprüfung der 
gefundenen Informationen,

■ Unkenntnis der Hintergründe von 
Web-Angeboten, zunehmend unkriti-
sche Quellennutzung,

■ zu kleine Informationseinheiten, feh-
lendes Gesamtverständnis von The-
menzusammenhängen.

Demgegenüber werden die folgenden 
Vorteile genannt: 

■ Qualitätssicherung durch kollektive 
Begutachtung,

■ kostengünstige (freie) Informations-
quellen,

■ breites Themenspektrum, Betrach-
tung von Nischen-Themen,

■ schneller und grenzübergreifender In-
formationsaustausch wird ermöglicht, 
universeller und ortsungebundener 
Zugang zu Informationen,

■ gute Verknüpfung von Inhalten und 
Serendipity-Effekte,

■ beginnende soziale Gleichstellung.

5.3   Abschließende Beurteilungen 

Abschließend lässt sich feststellen, dass 
zum einen diejenigen Web 2.0-Angebote 
gerne und schnell angenommen werden, 
die der Unterhaltung dienen (z.B. You-
Tube, Flickr, Networking Portale) und 
zum anderen solche, die Informationen 
kostenlos und einfach zur Verfügung 
stellen. Und zwar so sehr, dass sie zum 
Teil bereits klassische Recherchemittel 
verdrängt haben. Dies zeigt sich beson-
ders an der hohen Verwendung von Wiki-
pedia als rasches Nachschlagewerk. 
Andere Web 2.0-Dienste sowie vertie-
fen de Funktional itäten bekannter 
Diens te werden ungeachtet ihres Mehr-
werts wenig genutzt. Insgesamt sind 
aktive Beteiligungen an der Erstellung 
für Inhalte der kollaborativen Dienste die 
Ausnahme. Hier fehlt möglicherweise 
ein umfassendes Verständnis für die Ein-
satzmöglichkeiten und Mehrwerte, was 
durch umfassendere Aufklärung behoben 
werden sollte. 
Klassische Literaturrecherchen gelten 
nach wie vor als vertrauenswürdigste In-
formationsquelle und Bibliotheksbesuche 
gehören für Studenten weiter zum Studi-
enalltag. Dennoch zeigen sich Lücken in 
der Nutzung und Bekanntheit professio-
neller Informationsangebote. 
Auffällig ist, dass vielfach die Problemati-
ken der Qualitätsbeurteilung im Web kri-
tisch betrachtet werden und gerade Wi-
kipedia wegen der Qualitäts-Unsicherheit 
und Google wegen seiner Monopolstel-
lung massiv kritisiert werden. Dennoch 
wird Wikipedia umfassend genutzt und 
sogar zitiert, andere Internet-Suchma-
schinen außer Google werden kaum ein-
gesetzt. 
Diesem Trend kann nicht allein durch 
Verbote von verschiedenen Webangebo-
ten entgegengewirkt werden, auch wenn 
dies teilweise versucht wird. Die Studen-
ten selbst sehen es als eine wichtige Vo-
raussetzung effektiver Internetnutzung 
an, dass ein kritischer Umgang mit den 
gegebenen Angeboten erlernt und umge-
setzt wird. 

6    Qualität und Qualitätsbeurteilung 
von web 2.0-Inhalten

Dass bei Studenten im Zusammenhang 
von Studium und wissenschaftlicher Re-
cherche freie Internetangebote eine tra-
gende Rolle einnehmen, führt bereits 

prinzipiell zu der Frage, wie eine Quali-
tätsbeurteilung und Qualitätssicherung 
von Internetinhalten angemessen statt-
finden kann. Web 2.0-Dienste, bei denen 
Inhalte von jedem eingestellt und stetig 
weiterbearbeitet werden können, ver-
schärfen das Problem. 
Aus unseren Ergebnissen lässt sich zwar 
nicht bis ins Detail schließen, in welcher 
Studienphase und zu welchem Zweck 
einzelne Social-Software-Angebote ge-
nutzt wurden. Jedoch wurde insbeson-
dere am Beispiel Wikipedia deutlich, 
dass diese als Rechercheeinstieg gilt 
und zudem als Quelle zitiert wird. Eine 
Verlässlichkeit der enthaltenen Informa-
tionen bzw. die gekonnte Qualitätsbeur-
teilung durch Nutzer spielt gerade in die-
sem Fall eine wesentliche Rolle. 

6.1   Qualitätssicherung von web 
2.0-Angeboten

Insgesamt ist eine Qualitätsbestimmung 
von Web 2.0-Inhalten nach einheitlichen 
und allgemein akzeptierten Kriterien 
schwierig und bisher auch nicht aus-
reichend thematisiert. Die kritische Be-
trachtung von Wikipedia ist dabei in der 
Literatur noch am besten abgedeckt. 
Betrachtet werden beispielsweise Ge-
nauigkeit, Aktualität und Objektivität der 
Enzyklopädie (Giles, 2005; Hammwöh-
ner, 2007; Lih, 2004; Stvilia et al., 2005; 
Willinsky, 2007). Aber auch in Bezug auf 
Wikisysteme im Allgemeinen finden Dis-
kussionen statt (Büffel, Pleil, & Schmalz, 
2007; Cross, 2006). 
Besondere Relevanz für Studierende hat 
dabei die Frage, inwiefern Wiki-Quellen 
zitierfähig sind. Dies ist schon generell 
für alle Web-Inhalte ein Problem, das 
auch in der (universitären) Praxis nicht 
immer einheitlich gehandhabt wird. 
Auch in Lehrbüchern zum Thema wis-
senschaftliches Arbeiten herrscht nicht 
unbedingt Einigkeit darüber, was unter 
zitierbare Quellen fällt.28

Die Schwierigkeiten für Web 2.0-Inhalte 
hängen einerseits eng mit der Prob-
lematik eines sich verändernden Au-
torschaftsbegriffes (Hapke, 2007) und 
andererseits mit der Frage nach einer 
beständigen Verfügbarkeit von Inhalten 
zusammen. Identifikation des Autors, 
sowie das Wiederauffinden der zitierten 
Aussage sind wichtige Vorraussetzungen 
für Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbar-
keit der Argumente einer wissenschaftli-
chen Arbeit. 

28  Während beispielsweise Werner Sesnik 
(2007) argumentiert, dass jegliches Material 
Verwendung finden darf über dessen Her-
kunft der wissenschaftlich Arbeitende sich 
Klarheit verschaffen kann, lässt Axel Bänsch 
(2003) nur seriöse Quellen zu, also solche 
die sich auf eine Autorität in dem entspre-
chenden Fachgebiet beziehen.
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Web 2.0-Angebote zeichnen sich durch-
gängig durch kollaborative Tätigkeit aus 
und gehören in der Regel Unternehmen, 
auch hier kann eine Identifikation des 
Autors stattfinden, muss aber nicht, da 
die Identität der Person, zumindest in 
den bekannteren Angeboten nicht über-
prüft wird. Außerdem kann mit der Ein-
stellung eines Angebots und der damit 
verbundenen Löschung des Serverinhalts 
auch das Wiederauffinden der Texte be-
endet werden, eventuell ist ein Verfalls-
datum der Inhalte sogar gewünscht, um 
Serverkapazitäten zu sparen. Bei Wikipe-
dia können sogar ganze Einträge unwie-
derbringlich gelöscht werden, falls dies 
beantragt wurde und kein Widerspruch 
eingelegt wird. Eine einfache Datums- 
der Versionsangabe reicht dann nicht 
mehr aus. 
Die Probleme sind jedoch erkannt und es 
gibt Lösungsansätze. So speichert das 
Internetarchiv Archive.org29 viele Seiten 
die von Internetcrawlern erreichbar sind 
dauerhaft; viele Social Network-Plattfor-
men zählen jedoch nicht dazu. 
Bezüglich des Begriffs der Autorenschaft 
werden derzeit ebenfalls verschiedene 
Konzepte erprobt. Das im Aufbau be-
findliche Wissenschaftsportal Knol30 des 
Unternehmens Google möchte sehr viel 
stärker als Wikipedia auf die Identität 
des Autors setzen, um es für Wissen-
schaftler interessanter und für Nutzer 
nachvollziehbarer zu machen. Die Stif-
tung Enzyclopedia Of Life31, eine Enzyk-
lopedie aller Lebewesen der Erde, sperrt 
die Bearbeitung ihrer Artikel zunächst 
für Laien. Zu einem späteren Zeitpunkt 
soll sie zwar geöffnet werden, jedoch 
soll der Nutzer die Wahl zwischen pro-
fessionell erstelltem und Laienwissen 
haben. Steffen Büffel, Thomas Pleil und 
Jan Sebastian Schmalz (2007) stellen ein 
durchdachtes Konzept für „kollaborati-
ves Qualitätsmanagement“ in Wikis vor: 
Dabei kommt eine gestufte Qualitäts-
kontrolle in Form von mehreren aufein-
ander folgenden Review-Prozessen zum 
Einsatz. Jeder Artikel wird entsprechend 
der Stufe gekennzeichnet, auf der er sich 
gerade befindet, das sind „unvollstän-
dig“, „publiziert“, „Peer-Review abge-
schlossen“ und „expertengeprüft“. „Am 
Ende dieser letzten Stufe steht die Aus-
zeichnung mit einem Qualitätssiegel und 
die Nennung des Autors/der Autoren. 
Der Artikel wird dann für die weitere Be-
arbeitung gesperrt und ist dadurch prin-
zipiell zitierfähig. Auf diese Weise wird 
theoretisch die Dynamik eines kollabora-
tiven Systems genutzt, um wissenschaft-
lich aufbereitete und verlässliche Inhalte 
zu generieren“ (Büffel, Pleil, & Schmalz, 
2007). 

29  Archive: www.archive.org
30  Google Knol: http://knol.google.com
31  Encyclopedia of Life: www.eol.org

Aber auch bei Wikipedia selbst ist man 
sich der Problematiken rund um die Qua-
litätssicherung bewusst und reagiert bei-
spielsweise mit Schulungsveranstaltun-
gen, bei denen u. a. die Frage diskutiert 
wird, woran man „gute“ Wikipedia-Ar-
tikel erkennt32 sowie mit der Einführung 
von Markierungen für gesichtete und ge-
prüfte Artikel (Wikipedia, 2007). 

6.2 Anforderungen und Empfeh-
lungen im Umgang mit dem web 2.0

Während Aspekte der Qualitätssiche-
rung im Bereich der Wikis also durchaus 
thematisiert werden, sind Internetnut-
zer bei der Qualitätsbeurteilung ande-
rer Social-Software-Inhalte (wie etwa 
Blogs oder Lehrvideos bei YouTube) 
ganz auf sich selbst gestellt. Zentrale 
Anforderung an die Kompetenzen der 
Nutzer ist daher, selbst Darstellungen 
und Inhalte beurteilen und einordnen zu 
können. Dies gilt für die Aufnahme von 
Informationen genauso wie für die ge-
meinschaftliche Erstellung von Texten 
in Gruppen. Büffel, Pleil und Schmalz 
fassen zusammen: „Die Kompetenz des 
Reviewers muss besonders geübt wer-
den. Sie ist jedoch eine soziale Kompe-
tenz von hoher praktischer Bedeutung 
in vielen Berufen und kann im Hoch-
schulkontext durch den Einsatz von So-
cial Software wie z.B. Wikis vermittelt 
und erprobt werden“ (Büffel, Pleil, & 
Schmalz, 2007). Auch die Indexierung 
von Inhalten mit Tags und das Schrei-
ben von Kommentaren können dazu bei-
tragen, Übung in der kritischen Betrach-
tung von Texten zu erlangen. 

Zur Einschätzung der Qualität und 
Brauchbarkeit einer Internetquelle ist 
zudem die möglichst genaue Kenntnis 
der Entstehungshintergründe wichtig. 
Umfassende Einblicke in die Angebots-
vielfalt des WWW machen es möglich, 
dass für verschiedene Bedürfnisse die 
passende Informationsquelle ausge-
wählt werden kann, beispielsweise 
unter den verschiedenen Schwerpunk-
ten der schnellen Verfügbarkeit oder 
hohen Zuverlässigkeit. 
Thomas Hapke (2007) hebt hervor, dass 
aber auch eine solche Methodenkompe-
tenz, die fortgeschrittenen Kenntnisse 
von Angeboten sowie Strategien zur Re-
cherche und Navigation allein nicht aus-
reichen: „Informationskompetenz wird 
dann nicht nur verstanden als Metho-
denkompetenz zur besseren Nutzung 
der Vielfalt der Informationswelt im 
Sinne der Kenntnis von Recherche- und 
Navigationsstrategien, sondern auch als 
Reflexionskompetenz z. B. zu Fragen 

32  So geschehen z. B. bei einer Informationsver-
anstaltung an der Heinrich-Heine-Uni Düssel-
dorf am 08.07.2008.

des geistigen Eigentums oder zu Proble-
men von Datenschutz und Privatsphäre 
(„privacy“) in der Welt des Web 2.0 und 
sozialer Software. Gerade Fragen des 
geistigen Eigentums wachsen in einer 
’Cut-and-paste’-Welt. Die Bedeutung 
und Form des Zitierens von Informati-
onsquellen als Problem der Informati-
onsethik (Plagiarismus) werden immer 
wichtiger. Aber auch ein Bewusstsein 
über informationspolitische Aspekte 
(Urheberrecht, Zugang, Open Access, 
Datenschutz) ist Teil von Informations-
kompetenz“ (Hapke, 2007, 145).

7   Fazit 
Mit dem Trendbegriff Web 2.0 sind zwei 
wesentliche Neuerungen verbunden: a) 
Durch nutzerbezogene Web-Angebote 
verändert sich einerseits das Ausmaß 
sowie das Spektrum der Inhalte im In-
ternet. Während diese nutzerbasierten 
Inhalte für mehr Themenvielfalt, Berück-
sichtigung der Interessen auch kleiner 
Gruppen und Betrachtungen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln stehen können, 
entstehen gleichzeitig Unsicherheiten in 
Bezug auf Qualitätsmessung und Glaub-
würdigkeit; b) Vom jeweiligen Inhalt un-
abhängig betrachtet, lassen sich die dem 
Web 2.0 zugrunde liegenden Ideen und 
Tools andererseits in verschiedene An-
wendungsszenarien einbinden und kön-
nen so Austausch, Vermittlung, Aufberei-
tung und Organisation von Informationen 
unterstützen. 
Für beide Betrachtungsweisen des Web 
2.0 gilt jedoch, dass Sie dem Nutzer neue 
Kompetenzen im Umgang mit dem In-
ternet abfordern; seien es technische 
Kenntnisse, soziale und kommunikative 
Fähigkeiten oder ein geschärftes Urteils-
vermögen. 

Unsere Studie zeigt, inwieweit grund-
legende Web 2.0-Anwendungen unter 
Studierenden bekannt sind und genutzt 
werden. Dabei wurde in erster Linie ihr 
Einsatz als Mittel zur Informationsbeschaf-
fung betrachtet und eine Gegenüberstel-
lung mit klassischen Recherchemitteln 
sowie gängiger Web-Suche angestrebt.
Dies ergab verschiedene Erkenntnisse 
zum Bekanntheitsgrad einzelner Dienste 
im Bibliotheksbereich, im Web und im 
Web 2.0. Die Dominanz von Google als 
Ausgangspunkt für Informationssuchen 
im privaten wie wissenschaftlichen Be-
reich bleibt ungebrochen und wird auch 
von unseren Umfrageergebnissen bestä-
tigt. Unter den Angeboten des Web 2.0 
hat Wikipedia eine deutliche Vorrangstel-
lung, sowohl den Bekanntheitsgrad als 
auch den Nutzungsgrad betreffend. Ge-
rade diese beiden bekanntesten WWW-
Dienste werden andererseits auch am 
ehesten als problematische Entwicklun-
gen im Internet angesehen.
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Unsere Untersuchung liefert einen Bei-
trag zur Analyse des Nutzerverhaltens 
im Web 2.0, kann aber hierbei nur als ein 
erster Schritt auf einem noch langen Weg 
gesehen werden. Einzelne Web 2.0-Tech-
nologien sind von uns weitgehend unbe-
achtet geblieben (z. B. RSS-Feeds oder 
Second Life). Weitere Studien sind not-
wendig, welche die berücksichtigten As-
pekte deutlich vertiefen und zusätzliche 
Untersuchungsebenen einbringen. Dazu 
gehören beispielsweise: 
■ differenzierte Untersuchungen zum 

Nutzungsstand bestimmter Informa-
tionsquellen (z. B. über Logfiles oder 
Screencast-Studien), 

■ konkrete Auswertungen zum Einsatz 
von Web 2.0-Angeboten in Lehr- und 
Lernumgebungen, 

■ Befragungen von Lehrenden zur Er-
fahrung mit dem Einsatz von Social 
Software in der Lehre (inkl. der Frage, 
inwiefern der Umgang mit Social Soft-
ware aktiv gelehrt wird), 

■ Typologien von Web-Nutzern und 
Analysen deren spezifischer Verhal-
tensweisen. 

Erst dann können umfassende Schlüsse 
zum Einfluss des Web 2.0 auf Informati-
onskompetenz und Nutzerverhalten ge-
zogen und Empfehlungen daraus abgelei-
tet werden. 
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Das Chemische zentralblatt als 
 gedrucktes Informationsmittel

1830 bis 1849: Die Anfangsjahre
Die erste Ausgabe des „Chemischen 
Zentralblatts“ erschien am 14. Januar 
1830 unter dessen ursprünglichen Titel 
„Pharmaceutisches Central-Blatt“. Die 
Chemie stand zur damaligen Zeit „noch 
unter dem Zeichen der Pharmazeutischen 

Wissenschaft“1, weshalb zwischen den 
beiden Disziplinen keine Unterschei-
dung vorgenommen wurde. Maximilian 
Pflücke zitierte im Rahmen eines späte-
ren Jubiläums die Worte Liebigs, der die 
Chemie als „Dienerin des Arztes, dem sie 

1 Zitat nach: Pflücke, Maximilian : Hundert 
Jahre Chemisches Zentralblatt. – In: Berichte 
der deutschen chemischen Gesellschaft 
62(1929)11, S. A132

Purganzen und Brechmittel bereitete“, 
beschrieb: „eingepfropft in die medizi-
nischen Fakultäten, konnte sie nicht zur 
Selbständigkeit gelangen. Nur notdürftig 
lernte sie der Mediziner kennen. Außer 
ihm und dem Pharmazeuten existierte sie 
nicht“2. 

Abbildung 1: Erste Ausgabe des späteren Che-
mischen Zentralblatts

Das Referateblatt wurde vom Verleger 
David Leopold Voss (1793-1868) in Leip-
zig herausgegeben; die Redaktionslei-
tung übernahm Gustav Theodor Fech-
ner. Er richtete sich bereits in der ersten 
Ausgabe in Form einer Ankündigung an 
die Leser, um die Aufgaben und Ziele 
des „Pharmaceutischen Central-Blatts“ 
zu erläutern: „[...] eine vollständige und 
schnelle Mittheilung nämlich aller neuen 
für den Pharmaceuten wichtigen und 
interessanten Thatsachen, welche in in-
ländischen und ausländischen Werken 
erscheinen, in einer solchen Form, dass 

2 Zitat nach: Pflücke, Maximilian : Das Che-
mische Zentralblatt 125 Jahre alt. – In: Ange-
wandte Chemie 66(1954)17-18, S. 537

Der Artikel beruht auf der gleichnamigen Diplomarbeit und konzentriert sich auf 
die zwei wichtigsten Aspekte – die historische Entwicklung und Merkmale des 
„Chemischen Zentralblatts“ sowie dessen Digitalisierung.
In der Diplomarbeit wird die älteste Referatezeitschrift für die Chemie, das „Che-
mische Zentralblatt“, im Wandel der Zeiten unter Berücksichtigung verschiedener 
Aspekte behandelt. Im ersten Hauptteil der Arbeit wird das „Chemische Zentral-
blatt“ als klassisches gedrucktes Informationsmittel betrachtet, wobei die Ent-
stehungs- und Entwicklungsgeschichte, der sich verändernde Aufbau, die ver-
schiedenen inhaltlichen Komponenten und Recherchemöglichkeiten berücksichtigt 
werden, sowie eine Analyse der Qualität der Kurzreferate und der Indexierung 
durchgeführt wird. Die Ausführungen werden durch zahlreiche Abbildungen ver-
anschaulicht. Ergänzend werden weitere gedruckte Informationsmittel wie „Che-
mical Abstracts“, Beilsteins „Handbuch der Organischen Chemie“ und Gmelins 
„Handbuch der Anorganischen Chemie“ in die Betrachtungen einbezogen. Im 
zweiten Hauptteil der Arbeit wird das Projekt der Fachinformationszentrum Che-
mie Berlin GmbH vorgestellt, in dessen Verlauf das „Chemische Zentralblatt“ digi-
talisiert und ein dazugehöriges Informationssystem aufgebaut wurde. Im Rahmen 
einer Nutzbarkeitsanalyse werden die Benutzeroberfläche und die Suchmöglich-
keiten beschrieben und anhand von konkreten Recherchebeispielen demonstriert. 

The German abstract journal „Chemisches Zentralblatt“ throughout the times –  
the development from the printed to the electronic edition

The article contains the most important parts of the thesis – the historical deve-
lopment of the “Chemisches Zentralblatt” with its characteristics as well as its 
digitalisation.
The diploma thesis deals with the oldest abstract journal for chemistry – the “Che-
misches Zentralblatt” – throughout the changing times. In the first main section, 
the “Chemisches Zentralblatt” is being examined as a classic printed informa-
tion medium, in particular with regard to the history of its development, to the 
changing composition, the diverse constitutive components and the options of 
searching for information. Numerous figures illustrate the considerations. Further-
more, a quality analysis of the abstracts and the indexing is being made. Addi-
tionally, other printed information media like “Chemical Abstracts”, Beilstein’s 
“Handbook of Organic Chemistry” and Gmelin’s “Handbook of Inorganic Chemi-
stry” are discussed. The second main section deals with the project of the Fach-
informationszentrum Chemie Berlin GmbH which has digitised the “Chemisches 
Zentralblatt” and has built up an appropriate information system. Within an ana-
lysis of its usability, the graphical user interface and the different search options, 
demonstrated by diverse search examples, are explained.

Das Chemische Zentralblatt im Wandel der Zeiten –  
der Weg von der gedruckten zur elektronischen Ausgabe
Dunja Langanke, Berlin

Geschichte
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der Pharmaceut, ohne durch Nebende-
tails aufgehalten und gestört zu werden, 
das Resultat leicht übersehen und den 
Bezug zu seiner Wissenschaft unmittel-
bar erkennen könne“3. Hinsichtlich der 
Berichterstattung sollte „[...] nicht blos 
die deutsche, sondern auch ausländische, 
namentlich die französische, englische, 
holländische und italienische Literatur 
berücksichtigt werden“4. Zu Beginn war 
ein zweiwöchentlicher Erscheinungszy-
klus geplant, welcher jedoch bereits im 
September 1830 in einen wöchentlichen 
geändert werden musste, der sodann bis 
zur Einstellung beibehalten wurde. Der 
erste Jahrgang des „Pharmaceutischen 
Central-Blatts“ beinhaltete auf insge-
samt 544 Seiten etwa 400 Referate. Am 
Ende eines jeden Jahres wurden zusätz-
lich die Autoren- und Sachregister her-
ausgegeben, die dem Leser das gezielte 
Wiederauffinden der Referate erleichtern 
sollten. 1849 wurde im „Pharmaceuti-
schen Central-Blatt“, welches seit 1848 
von J. A. L. Wilhelm Knop geleitet wurde, 
eine Liste der ausgewerteten Zeitschrif-
ten publiziert, die zu jener Zeit 14 Titel 
umfasste – u. a. „Annalen der Chemie 
und Pharmacie“, „Annales de Chimie et 
de Physique“ und „Journal für praktische 
Chemie“.

1850 bis 1869: Die Bedeutung der 
Chemie wächst

Im Jahre 1850 erfolgte unter der Lei-
tung Knops die erste Namensänderung 
des Zentralblatts. Mit Beginn des 21. 
Jahrgangs lautete der neue Titel „Che-
misch-Pharmaceutisches Central-Blatt“, 
welcher die zunehmende Bedeutung der 
Chemie als wachsende Wissenschaft 
reflektieren sollte. Sechs Jahre später 
wurde der Titel dieser Referatezeitschrift 
erneut überarbeit und in „Chemisches 
Central-Blatt“ umbenannt, dem zusätz-
lich der Untertitel „Repertorium für reine, 
pharmaceutische, physiologische und 
technische Chemie“ zugefügt wurde und 
der die einsetzende Spezialisierung der 
Chemie betonte. Der Anteil der Chemie 
an der Berichterstattung wurde deut-
lich größer und bedeutender, sodass die 
Entwicklung des Zentralblatts zugleich 
die Entstehung der chemischen Wissen-
schaft widerspiegelte – „[a]us der Phar-
mazie entwickelte sich die Chemie“5.

1870 bis 1889:  
Weitere Verbesserungen

Neben der Einführung eines Systema-
tischen Inhaltsverzeichnisses wurden 
unter der Leitung von Rudolf Arendt in 

3 Zitat nach: Ankündigung der Redaktion. – In: 
Chem. Zentralbl. 1(1830)1, S. 2

4 Ebenda
5 Zitat nach: Pflücke, Maximilian : Das Che-

mische Zentralblatt 125 Jahre alt. – In: Ange-
wandte Chemie 66(1954)17-18, S. 538

den folgenden Jahren noch andere Verän-
derungen vorgenommen. Für den Druck 
des Zentralblatts wurden nun DIN-A4-
Seiten genutzt, und die Gestaltung der 
Referate und deren Zeilenabstände er-
folgten in einer komprimierten Form. 
Des Weiteren wurde die Raumersparnis 
dadurch möglich, dass mehrere kürzere 
Referate auf einer Druckseite platziert 
wurden, wohingegen früher ein ausführ-
liches Referat auf mehreren Seiten pub-
liziert wurde. 1883 wurde das erste Ge-
neralregister für die Jahre 1870 bis 1881 
veröffentlicht, welches 330 Seiten Auto-
renregister und 549 Seiten Sachregister 
umfasste. Ab dem Jahre 1884 wurden die 
Abbildungen nicht mehr getrennt vom 
Text gedruckt, sondern in diesen einge-
fügt und die Gestaltung des Zentralblatts 
somit vereinheitlicht. In den darauffolgen-
den Jahren wurde nahezu eine Verdopp-
lung des Umfangs registriert: 1886 be-
stand das Zentralblatt aus ca. 960 Seiten, 
während bereits 1887 über 1.500 Seiten 
registriert wurden. Eine Steigerung war 
ebenso bei den ausgewerteten Zeitschrif-
ten zu beobachten, deren Anzahl sich 
mittlerweile auf 273 vergrößert hatte. Um 
dieser Entwicklung gerecht zu werden, 
wurde der Untertitel des „Chemischen 
Zentralblatts“ in „Vollständiges Reperto-
rium für alle Zweige der reinen und ange-
wandten Chemie“ umgewandelt.

1890 bis 1909: Die Deutsche 
 Chemische Gesellschaft

Das „Chemische Zentralblatt“ hatte sich 
zu einem wichtigen Informationsmittel 
für die Chemiker jener Zeit entwickelt, 
welches als unverzichtbar empfunden 
wurde6. Die damalige Deutsche Chemi-
sche Gesellschaft zu Berlin (DChG) ver-
folgte diese Entwicklung und beschloss 
1895, die Herausgabe dieses Referate-
blattes zu übernehmen und dadurch den 
Prozess zur Vereinheitlichung der chemi-
schen Berichterstattung zu forcieren. Die 
Verhandlungen mit dem Verleger Voss 
wurden noch im gleichen Jahr aufgenom-
men. Am 18. Dezember 1896 gab der da-
malige DChG-Präsident Emil Fischer be-
kannt, dass das Zentralblatt am 1. Januar 
1897 in den Besitz der Deutschen Che-
mischen Gesellschaft übergehen werde. 
Die Gesellschaft hatte dem Verlag Voss 
lediglich 15.000 Mark als Entschädigung 
zu zahlen. Das übernommene Zentral-
blatt sollte als selbständige Zeitschrift 
den Referateteil der „Berichte“ der DChG 
ersetzten. Die DChG entschied sich zur 
Verlegung der Zentralblatt-Redaktion 
von Leipzig nach Berlin, wo die Gesell-
schaft im Oktober 1900 das neuerrichtete 
Hofmann-Haus als Sitz bezogen hatte. 
1902 erfolgten der Umzug nach Berlin 

6 Vgl.: Weiske, Christian : Das Chemische Zen-
tralblatt – ein Nachruf. – In: Chemische Be-
richte 106(1973)4, S. III

und zugleich die Übernahme der Redak-
tion durch Albert Hesse. Im Jahre 1906 
wurden die ersten finanziellen Schwie-
rigkeiten dieser Unternehmung ersicht-
lich, die sich hauptsächlich aus dem Zu-
wachs an wissenschaftlicher Literatur 
ergaben. Auf der Generalversammlung 
vom 14. Dezember 1906 hieß es dazu: 
„Bei weiterer Umfangsvermehrung könn-
ten sich von neuem für das Budget des 
Centralblatts financielle Schwierigkei-
ten herausstellen. Denn während nach 
der vor 2 Jahren erfolgten Erhöhung des 
Abonnementspreises dieses Budget im 
vorjährigen Kassenabschluss noch einen 
kleinen Ueberschuss zeigte, halten sich 
im diesjährigen Abschluss [...] die für das 
Centralblatt gebuchten Einnahmen und 
Ausgaben nur eben das Gleichgewicht. 
Für das nächste Jahr ist mithin, beson-
ders da auch eine Erhöhung der Herstel-
lungspreise in sicherer Aussicht steht, 
ein Fehlbetrag wahrscheinlich, falls sich 
nicht die Abonnentenzahl erheblich ver-
mehren sollte“7. 

1910 bis 1929: Der Erste Weltkrieg  
und die Nachkriegszeit

Der Erste Weltkrieg erschwerte die Ar-
beiten am „Chemischen Zentralblatt“ 
erheblich. Die ausländische Literatur 
konnte nur auf Umwegen beschafft 
werden und unter den Mitarbeitern 
sowie in der Druckerei fehlte es an 
Personal. In der Nachkriegszeit stellte 
besonders die Inflation ein großes Pro-
blem dar, dennoch konnte die vollstän-
dige Berichterstattung und das Er-
scheinen des Zentralblatts fortgeführt 
werden. Im Jahre 1919 vereinbarten die 
Deutsche Chemische Gesellschaft und 
der Verein Deutscher Chemiker (VDCh) 
die Übernahme des Referateteils der 
„Zeitschrift für angewandte Chemie“ 
des VDCh durch das „Chemische Zen-
tralblatt“. Dieser Referateteil wurde 
bisher noch nicht im Zentralblatt nach-
gewiesen und bedeutete eine deutliche 
Steigerung des Umfangs, welcher durch 
den Ersten Weltkrieg rückläufig gewe-
sen war.
Die Erweiterung des Inhalts resultierte 
in einer Einteilung des „Chemischen 
Zentralblatts“ in einen wissenschaft-
lichen und einen technischen Teil: 
„Diese Neuorganisation hat auch für 
die Einteilung des Inhalts des Zent-
ralblatts einige Neuerungen gebracht, 
insbesondere die, daß von jetzt ab zwei 
nebeneinander laufende Halbjahrs-
bände herausgegeben werden. Jedes 
Heft zerfällt in zwei Teile, deren erster 
die wissenschaftlichen Referate, deren 
zweiter die Referate über Abhandlun-

7 Zitat nach: Witt, O. N. : General-Versamm-
lung vom 14. December 1906. – In: Berichte 
der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
39(1906)4, S. 4446-4447
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gen von technischer Tendenz umfas-
sen soll“8. Ab diesem Zeitpunkt wur-
den jährlich insgesamt nun vier Bände 
herausgegeben, die jeweils 26 Hefte 
enthielten. Ein weiteres Anliegen von 
Albert Hesse war die Ausdehnung der 
Patentberichterstattung, bei der ins-
besondere auch ausländische Patente 
berücksichtigt werden sollten. Infolge-
dessen nahm der Umfang der Jahrespa-
tentregister, die seit 1897 herausgege-
ben wurden, erheblich zu.
1924 wurden ergänzend zu der erwei-
terten Patentberichterstattung Patent-
rückzitatelisten eingeführt, mit deren 
Hilfe der Leser einander übereinstim-
mende Patente verschiedener Länder 
identifizieren und in tabellarischer Form 
überblicken konnte. Zudem wurde im 
gleichen Jahr die erst seit 1919 beste-
hende Trennung des Zentralblatts in 
einen wissenschaftlichen und einen 
technischen Teil aufgehoben, da sich 
eine genaue sachliche Unterscheidung 
für die Redakteure als problematisch 
und für die Leser als irreführend erwie-
sen hatte. 1925 wurde unter der Schrift-
leitung von Maximilian Pflücke das 
Systematische Register in veränderter 
Form wieder eingeführt – das vormals 
alphabetisch geordnete Sachregister 
erhielt eine systematische Ordnung 
und wurde als Jahres-Sachregister ver-
öffentlicht. Es wurde ebenso ein sepa-
rates Formelregister erarbeitet, in dem 
organische Verbindungen nachgewie-
sen und anhand des Richter’schen bzw. 
Hill’schen Systems geordnet wurden. 
Die Register fanden beim Fachpubli-
kum allgemeine Anerkennung, sodass 
das „Chemische Zentralblatt“ seine 
Stellung als unverzichtbares Informati-

8 Zitat nach: Hesse, Albert : Ankündigung. – In: 
Chem. Zentralbl. 90(1919)1, S. 1
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Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl der Referate im Chemischen Zentralblatt

onsmittel für die Chemiker und für die 
chemische Industrie zunehmend fes-
tigen konnte. Zur gleichen Zeit wurde 
die Berichterstattung auf Grenzgebiete 
der Chemie ausgedehnt, wobei insbe-
sondere die physikalische und physiolo-
gische Chemie berücksichtigt wurden, 
da diesen eine zukünftige Bedeutung 
zuerkannt wurde. 1929 konnte das 
hundertjährige Bestehen des „Chemi-
schen Zentralblatts“ gefeiert werden. 
Im Rahmen einer Jubiläumsveranstal-
tung am 11. November 1929 hielt Pflü-
cke einen Vortrag9 vor der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft, in dem er 
ausführlich die Entwicklung des Zent-
ralblatts sowie die Arbeiten der Refe-

9 Pflücke, Maximilian : Hundert Jahre Che-
misches Zentralblatt. – In: Berichte der Deut-
schen Chemischen Gesellschaft 62(1929)11, 
S. A132-A144

renten und der Redaktion resümierte. 
Zu demselben Anlass verfasste Richard 
Willstätter einen Artikel10, in welchem 
er „[d]rei Kennzeichen und Anforde-
rungen für die Brauchbarkeit und Güte 
des ‚Chemischen Zentralblatts’“ her-
vorhob: „Pünktlichkeit, Genauigkeit, 
Vollständigkeit“11. Des Weiteren wür-
digte er das Zentralblatt durch sein 
Postulat, „[j]eder Chemiker und jeder 
vorgerückte Studierende der Chemie 
[sollte] allwöchentlich die neue Num-
mer des Zentralblatts durchsehen. 
Für den Chemiker [...] [gäbe] es kaum 
ein anderes Mittel, sich vor Veralten 
und Spezialisieren und Stumpfwerden 
zu retten, als das Zentralblatt selbst 
zu abonnieren und es regelmäßig zu 
benutzen“12. Zu dieser Zeit wurden im 
Zentralblatt bereits über 540 Zeitschrif-
ten referiert. 

1930 bis 1949: Der Zweite Weltkrieg 
und seine Folgen

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 
und in dessen Verlauf erfolgten die Ar-
beiten am „Chemischen Zentralblatt“ 
erneut unter schwierigen Bedingungen. 
Während für das Jahr 1939 noch über 
70.500 Referate verzeichnet und ca. 2.750 
Zeitschriften ausgewertet werden konn-
ten, stagnierte der Umfang mit zuneh-
mender Dauer des Krieges. Am 29. Ja-
nuar 1944 wurde das Hofmann-Haus bei 
einem Luftangriff zerstört, wodurch die 
Arbeiten am Zentralblatt fast zum Erlie-
gen kamen, zumal die benötigte Primär-

10 Willstätter, Richard : Zur Hundertjahrfeier 
des Chemischen Zentralblattes. – In: Zeit-
schrift für Angewandte Chemie 42(1929)45, 
S. 1049-1052

11 Ebenda, S. 1050
12 Ebenda, S. 1051

Abbildung 3: Entwicklung der Anzahl referierter Patente im Chemischen Zantralblatt
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literatur nur in geringem Maße verfügbar 
war. In dieser Zeit konnte es lediglich 
einen Umfang von ca. 2.800 Referaten 
aufweisen; die Arbeiten mussten in Be-
helfsunterkünften fortgeführt werden. 
Im April 1945 erschien die vorerst letzte 
Ausgabe des „Chemischen Zentral-
blatts“. In den Jahren 1947 bis 1949 kam 
es jedoch zur Veröffentlichung zweier 
getrennter Ausgaben des Zentralblatts 
unter demselben Titel und mit der glei-
chen Zielsetzung, weil die Redakteure 
Fritz Pangritz und Eugen Klever die frü-
here politische Gesinnung Pflückes, der 
Mitglied der NSDAP gewesen war, nicht 
tolerierten. Pangritz und Klever bildeten 
mit anderen gleichgesinnten Mitarbei-
tern die Arbeitsgemeinschaft Chemi-
sches Zentralblatt im Westsektor Ber-
lins und strebten die Wiederherausgabe 
des „Chemischen Zentralblatts“ durch 
den Verlag Chemie an. Am 4. November 
1946 erhielt dieser Verlag von der ame-
rikanischen Behörde Information Control 
Branch die nötige Zustimmung, sodass 
im März 1947 die erste Ausgabe des Zen-
tralblatts unter der Leitung Pangritz’ und 
Klevers veröffentlicht werden konnte. In 
der Zwischenzeit hatte Pflücke seine ver-
bliebene Redaktion nach Potsdam verlegt 
und war auf der Suche nach einem neuen 
Verlag. Der zur gleichen Zeit (1946) ge-
gründete Akademie-Verlag der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin bekam schließlich am 5. März 1947 
durch das Volkskommissariat der Chemi-
schen Industrie der UdSSR die entspre-
chende Genehmigung. Die erste Ausgabe 
des „Chemischen Zentralblatts“ unter 
der Leitung Pflückes erschien im April 
1947. Diese Situation wurde im Allge-
meinen als unwirtschaftlich und untrag-
bar erachtet. Beiden Redaktionen war es 
nicht gelungen, die einst selbst erstellte 
Maxime einer vollständigen Berichter-
stattung aufrecht zu erhalten.

1950 bis 1969: Der Niedergang des 
Chemischen Zentralblatts

Erst ab dem 1. Januar 1950 erschien 
das nun wieder vereinte Zentralblatt 
im Auftrage der damaligen Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen, der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker und ab 1953 auch der Che-
mischen Gesellschaft der DDR. Pflücke 
wurde als Herausgeber und als Chefre-
dakteur der Ostredaktion berufen, Kle-
ver leitete die Westredaktion. Mit der 
verlegerischen Betreuung wurden die 
Akademie-Verlag GmbH und die Verlag 
Chemie GmbH beauftragt. Die nächste 
große Obliegenheit war die Schließung 
der Lücken, die durch den Krieg in der 
Berichterstattung entstanden waren. Es 
wurden daher zusätzlich zur laufenden 
Produktion für die Jahre 1947 bis 1949 
Ergänzungsbände herausgegeben, um 

die angestrebte Vollständigkeit und 
Aktualität wiederherzustellen. Für die 
Jahre 1950 bis 1954 wurden 16 Sonder-
bände angefertigt, wobei die Produktion 
bis 1966 fortwährte. 
Als 1954 das 125-jährige Bestehen des 
„Chemischen Zentralblatts“ gefeiert 
wurde, schrieb Pflücke noch optimis-
tisch: „So ist denn das Jubiläumsjahr 
[...] ein Jahr des Abschlusses all dieser 
forcierten Arbeiten, die dazu führen 
mögen, daß alle durch den Krieg und die 
Nachkriegszeit entstandenen Lücken 
in der Berichterstattung ausgefüllt sein 
werden. Im besonderen wünschen He-
rausgeber, Redakteure und Referenten, 
daß dieses Jahr dem Chemischen Zen-
tralblatt wieder seine alte aktuelle und 
schnelle Berichterstattung verleihen 
möge“13. 1957 musste dieses Vorhaben 
jedoch aufgegeben werden, da die un-
ermessliche Menge an Literatur nicht 
mehr bewältigt werden konnte. Um 
1960 fanden in einer eigens gegründe-
ten Entwicklungsabteilung die ersten 
Versuche statt, anhand von Lochkarten 
die aufwändige Herstellung der Regis-
ter zu mechanisieren, sodass einige 
Jahre später die vormals manuell sor-
tierten Sach- und Formelregister mittels 
Lochkarten erstellt werden konnten. 
Darüber hinaus wurde seit 1963 auch 
an der Modernisierung des Referate-
dienstes gearbeitet. Die Bemühungen 
mündeten in der Gründung der Studi-
engesellschaft zur Förderung der che-
mischen Dokumentation mbH, welche 
ein Konzept zur koordinierten Litera-
turauswertung mit dem Ziel der Kos-
tenersparnis erarbeitete, nach dem die 
untersuchte Literatur der organischen 
Chemie sowohl dem Beilstein-Institut in 
Form von Datenauszügen als auch der 
Internationalen Dokumentationsgesell-
schaft für Chemie mbH (IDC) und dem 
„Chemischen Zentralblatt“ zugute kom-
men sollte. Für das Zentralblatt hatte 
dies zur Folge, dass ab 1967 parallel 
zum herkömmlichen Wochenblatt ein 
Schnellreferatedienst (SRD) für die or-
ganische Chemie erschien. Hierfür wur-
den 30 renommierte Zeitschriften der 
präparativen organischen Chemie aus-
gewertet und zudem den Kurzreferaten 
Strukturformeln beigefügt. Die dazuge-
hörigen Autoren-, Sach- und Formelre-
gister wurden jeweils maschinell her-
gestellt. Mit dem Schnellreferatedienst 
sollte zumindest für ein Teilgebiet der 
Chemie die aktuelle Berichterstattung 
wieder hergestellt werden, da diese für 
die Wochenhefte bis zu zwei Jahre in 
Verzug geraten war. Der SRD wurde be-
reits nach einem Jahr um 40 Prozent er-
weitert, während über die Zukunft des 
konventionellen Zentralblatts noch be-

13 Zitat nach: Pflücke, Maximilian : Das Che-
mische Zentralblatt 125 Jahre alt. – In: Ange-
wandte Chemie 66(1954)17-18, S. 539

raten wurde. Für das Jahr 1970 war vor-
gesehen, dass der SRD die wöchentlich 
erscheinenden Zentralblatthefte sogar 
gänzlich ersetzen sollte14. Pflückes Aus-
sage anlässlich des 125. Jubiläums im 
Jahre 1954, die „jetzt eintretende Be-
wegung hinsichtlich der Mechanisie-
rung der Dokumentationsarbeit [werde], 
soweit man es übersehen kann, dem 
Referateorgan den Platz nicht streitig 
machen können“15, konnte sich nicht 
bewahrheiten. Erschwerend kam hinzu, 
dass der Verkauf deutschsprachiger 
Informationsmittel stagnierte. Genoss 
die deutsche Sprache in der Zeit vor 
dem Zweiten Weltkrieg noch weltweit 
hohes Ansehen als die vorrangige Wis-
senschaftssprache, so nahm nach 1945 
vermehrt das Englische diese Stellung 
ein. Der Anteil der wissenschaftlichen 
Literatur aus dem Ausland, über den 
im Zentralblatt berichtet wurde, ver-
größerte sich ab diesem Zeitpunkt zu-
nehmend, sodass in den Redaktionen 
geeignete Referenten mit den entspre-
chenden Fach- und Sprachkenntnissen 
für die Auswertung der ca. 2.500 Fach-
zeitschriften in 36 Sprachen16 benötigt 
wurden. Aus all diesen Schwierigkeiten 
resultierte letztendlich auch eine kon-
tinuierlich größer werdende Differenz 
zwischen den Ausgaben und den Ein-
nahmen, die die Unwirtschaftlichkeit 
dieser Unternehmung verdeutlichte. 
Nach mehreren Kuratoriumssitzungen 
und Prüfungen der Gesamtsituation 
wurde am 4. April 1969 endgültig be-
schlossen, dass die DDR „sich weder an 
einer Erweiterung des SRD noch an der 
weiteren Mitarbeit am SRD für organi-
sche Chemie über das Jahr 1969 hinaus 
beteiligen“17 könne. Die wesentlichen 
Gründe waren die (zukünftigen) finan-
ziellen und personellen Verhältnisse, 
denn die bisherigen Förderungen durch 
die Deutsche Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin für die Ostredaktion 
und aus den Fonds der Chemischen In-
dustrie für die Westredaktion beliefen 
sich auf eine siebenstellige Summe. Mit 
dem Beenden des 140. Jahrgangs am 
31. Dezember 1969 wurde das Erschei-
nen des „Chemischen Zentralblatts“ 
letztendlich eingestellt und „[a]uf Ver-
langen der Vertreter der DDR durfte 
auch der traditionsreiche Name nicht 
mehr verwendet werden“18.

14 Vgl.: Das Ende des Chemie-Zentralblattes. – 
In: F.A.Z. vom 13.08.1969, S. 11

15 Vgl.: Pflücke, Maximilian : Das Chemische 
Zentralblatt 125 Jahre alt. – In: Angewandte 
Chemie 66(1954)17-18, S. 540

16 Vgl.: Ende einer Tradition : Chemisches Zen-
tralblatt stellt Erscheinen zum Jahresende 
ein. – In: Tagesspiegel vom 13.12.1969, S. 11

17 Vgl.: Weiske, Christian : Das Chemische Zen-
tralblatt – ein Nachruf. – In: Chemische Be-
richte 106(1973)4, S. VIII

18  Vgl.: Weiske, Christian : Entwicklung der 
Chemie-Information 1949-1999. – In: Chemie 
erlebt – 50 Jahre GDCh. – 1999, S. 89



60(2009)3, 143-150 147

Das Chemische Zentralblatt

Nach 1970: Entwicklungen nach dem 
Ende des Chemischen Zentralblatts

Der letzte Registerband wurde gegen 
Ende des Jahres 1972 herausgegeben. 
Im gleichen Jahr, am 30. August, tagte 
zum letzten Mal das Kuratorium des 
Zentralblatts, um zu besprechen, ob 
die aus der Einstellung resultierenden 
Verpflichtungen gegenüber den Abon-
nenten erfüllt wurden. Dies wurde im 
Allgemeinen bejaht, da die aufwändige 
Bearbeitung der Register für die letzten 
Jahre abgeschlossen und insgesamt 28 
Bände (Autoren-, Patent-, Sach- und 
Formelregister) ausgeliefert wurden. 

Nach dem Ende des „Chemischen Zen-
tralblatts“ wurde die Westredaktion 
als eine GDCh-Abteilung in Chemie-
Information und -Dokumentation Berlin 
(CIDB) umbenannt. In Kooperation mit 
der Bayer AG erfolgte die Herausgabe 
des „Chemischen Informationsdiens-
tes“ für die organische Chemie als 
Nachfolger des Schnellreferatedienstes 
und der „Fortschrittsberichte über neue 
Veröffentlichungen auf dem Gebiet der 
reinen und angewandten Chemie“ der 
Bayer AG. Die CIDB war u.a. für die 
Auswertung deutscher chemischer Li-
teratur als Input für den Chemical Abs-
tracts Service (CAS) verantwortlich und 
für die IDC tätig. 1980 richtete sich das 
damalige Bundesministerium für For-
schung und Technologie im Rahmen 
des Programms der Bundesregierung 
zur Förderung von Information und Do-
kumentation mit dem Vorschlag an die 
GDCh, die CIDB in ein vom Bund und 
von den Ländern gefördertes „Fach-
informationszentrum Chemie“ auszu-
gliedern. Dies führte am 11. Dezember 
1981 schließlich zur Gründung der FIZ 
CHEMIE Berlin GmbH mit dem Bund, 
dem Land Berlin und den drei deut-
schen Chemie-Fachgesellschaften Ge-
sellschaft Deutscher Chemiker e. V. 
(GDCh), Deutsche Vereinigung für Che-
mie- und Verfahrenstechnik (DVCV) 
und Forschungsgesellschaft Kunst-
stoffe e. V. (FGK) als Gesellschafter.

Das FIZ CHEMIE Berlin hat sich zu 
einem bedeutenden deutschen Produ-
zenten und Anbieter auf dem Gebiet 
der Chemieinformation entwickelt, der 
sich gemäß dem Gesellschaftsvertrag 
„[...] die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung im Fachbereich Chemie 
und ihrer Nachbarwissenschaften“ zur 
Aufgabe gemacht hat, „[...] insbeson-
dere verwirklicht durch Sammeln, Aus-
werten, Verschlüsseln und Bereitstellen 
wissenschaftlicher Daten und Literatur 
[...]“19.

19 Vgl.: Geschäftsbericht der FIZ CHEMIE Berlin 
GmbH. – 2004, S. 6

Analyse der Qualität des  
Chemischen zentralblatts

Für die Diplomarbeit analysierte die Ver-
fasserin die Qualität des Chemischen 
Zentralblatts am Beispiel der Kurzrefe-
rate und der Indexierung. Als Grund-
lage für die Bewertung der Kurzreferate 
wurde die deutsche Norm DIN 1426 
hinzugezogen, welche bestimmte allge-
meine Merkmale für Kurzreferate defi-
niert – Vollständigkeit, Genauigkeit, Ob-
jektivität, Kürze und Verständlichkeit. 
Die Abstracts des „Chemischen Zentral-
blatts“ wurden hinsichtlich dieser Kri-
terien untersucht, wobei aufgrund des 
großen Umfangs – über 650.000 Seiten 
wurden mit Referaten bzw. Titelrefera-
ten bedruckt20 – die Analyse nur anhand 
von Stichproben durchgeführt werden 
konnte. Zu diesem Zwecke wurden je-
weils fünf Referate aus einem Jahrgang 
zufällig ausgewählt und in Abständen 
von zehn Jahren betrachtet (1830-1969). 
Die ausgewählten Kurzreferate weisen 
unterschiedliche Längen auf und de-
cken verschiedene Gebiete der Chemie 
ab. Für eine vollständige objektive Qua-
litätsanalyse hätte jedoch ein Vergleich 
der Kurzreferate mit der jeweiligen Origi-
nalarbeit erfolgen müssen, der aufgrund 
des begrenzten Rahmens der Arbeit je-
doch nicht möglich gewesen wäre. Die 
Analyse der Kurzreferate ergab, dass 
sich die allgemeinen Merkmale, die ein 
Kurzreferat erfüllen sollte, nicht in jedem 
Fall hundertprozentig umsetzen lassen, 
weil einige sich gegenseitig beeinflus-
sen. Es sollten daher individuelle Regeln 
für die Erstellung von Abstracts in Ab-
hängigkeit vom Zweck der Referatezeit-
schrift erstellt werden, so wie es auch 
beim „Chemischen Zentralblatt“ der Fall 
gewesen ist. Obwohl die DIN 1426 zu 
Zeiten des Zentralblatts noch nicht exis-
tierte, lässt sich rückblickend feststellen, 
dass die Referate die Kriterien weitest-
gehend erfüllen. Die Gestaltung der Re-
ferate wurde der jeweiligen Entwicklung 
der Publikationen angepasst. Zu Beginn, 
als jährlich zwischen 400 bis 500 Refe-
rate veröffentlicht wurden, konnte noch 
ausführlicher referiert werden. Mit dem 
starken Anstieg der wissenschaftlichen 
Literatur wurden die Referate kürzer, um 
die Vollständigkeit und Aktualität der 
Berichterstattung zu bewahren. Dies er-
folgte jedoch nicht auf Kosten der Qua-
lität, sondern durch eine präzisere Aus-
drucksweise der referierten Sachverhalte. 
Für die Bewertung der Indexierung des 
„Chemischen Zentralblatts“ wurde die 
deutsche Norm DIN 31 623-1 angewandt, 
welche die folgenden vier Kriterien für 
eine Bewertung der Indexierungser-

20 Vgl.: Weiske, Christian : Das Chemische Zen-
tralblatt – ein Nachruf. – In: Chemische Be-
richte 106(1973)4, S. XVI

gebnisse bestimmt: Indexierungsbreite, 
-spezifität, -tiefe und -konsistenz. Um 
die Indexierung der Referate und deren 
Ergebnisse zu analysieren, wurde die 
inhaltliche Erschließung jeweils für fünf 
zufällig ausgewählte Kurzreferate eines 
Jahrgangs in Abständen von 20 Jahren 
am Beispiel des Sachregisters stichpro-
benartig nachvollzogen. Alles in allem 
wurden die Informationen des „Chemi-
schen Zentralblatts“ erschöpfend und 
in vielfältiger Weise erschlossen. Neben 
einem internen Klassifikationssystem 
wurden für die Nutzer des Zentralblatts 
in regelmäßigen Abständen Autoren-, 
Sach-, Formel-, Patent- und Generalre-
gister herausgegeben, wodurch viele 
Wege der Informationssuche ermöglicht 
wurden. Zudem wurden diese Hilfsmittel 
ständig verbessert und den jeweiligen 
aktuellen Forschungsschwerpunkten der 
Chemie angepasst. Aus der Analyse der 
Qualität der Indexierung am Beispiel des 
Sachregisters ergeben sich folgende Er-
kenntnisse: Es besteht ein eindeutiger 
Unterschied zwischen der Indexierung 
vor und ab dem Jahre 1930 (bzw. 1925). 
Aus der betrachteten Indexierungsbreite 
und -spezifität der einzelnen Jahrgänge 
ergibt sich für das Zentralblatt insgesamt 
eine Zunahme der Indexierungstiefe. 
Ab 1830 und bis ca. 1924 wurde zuneh-
mend breit indexiert, gleichzeitig stellten 
die Index-Termini aber recht allgemeine 
Bezeichnungen dar, sodass die Indexie-
rungstiefe nur geringfügig verbessert 
werden konnte. Mit der Einführung des 
systematischen Sachregisters wurden 
weniger Index-Termini für ein Referat 
vergeben, diese waren aber durch die 
Bildung von Unterklassen bei umfang-
reichen Register eingängen spezifischer. 
Der größte Vorteil des Systematischen 
Sachregisters ist, dass der Nutzer anhand 
eines Stichworts alle Referate zu einem 
bestimmten chemischen Sachverhalt 
überblicken kann. Werden beispielsweise 
Referate über Aluminiumoxid gesucht, 
muss der Nutzer unter dem Register-
eingang „Aluminium“ die Unterklassen 
„Aluminium verbindungen“ und anschlie-
ßend „Anorganische Aluminiumverbin-
dungen“ und „Al

2
O

3
“ nachschlagen, um 

die gewünschten Informationen zu fin-
den. Unter „Al

2
O

3
“ gibt es weitere Spe-

zifizierungen wie z. B. „Physikalisches 
und physikalisch-chemisches Verhalten“, 
sodass der Nutzer durch diese systemati-
schen Zusammenstellungen weitere po-
tentiell relevante Quellen entdecken und 
somit seine Suche vervollständigen kann. 
Insgesamt betrachtet konnte durch die 
Einarbeitung einer Systematik im Sach-
register die Indexierungstiefe deutlich 
erhöht werden. Ein Nachteil hinsichtlich 
der Qualität der Indexierung stellt die 
angewandte Methode der freien Indexie-
rung durch Extraktion der Index-Termini 
aus Titel und Text der Referate dar. Mit 
Hilfe eines kontrollierten Vokabulars hät-
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ten die Indexierung vereinheitlicht und 
die Recherchen seitens der Nutzer voll-
ständiger und genauer durchgeführt wer-
den können.

Fazit
Nach den vorhergehenden Ausführungen 
verbleibt nun die Frage: Warum kommt 
dem „Chemischen Zentralblatt“ auch 
heute noch eine Bedeutung als Informa-
tionsmittel zu? 
Das Zentralblatt ist die älteste Refe-
ratezeitschrift für die Chemie und do-
kumentierte seit dem Beginn des 19. 
Jahrhunderts die Entwicklung und die 
Fortschritte dieser Wissenschaft. Es er-
langte weltweit Anerkennung und stellt 
aus heutiger Sicht ein wertvolles kultu-
relles Gut dar, das es zu bewahren gilt. 
In der Berichterstattung wurde stets auf 
Vollständigkeit und Aktualität Wert ge-
legt, sodass es als Repertorium für die 
gesamte chemische Wissenschaft und 
angrenzende Disziplinen dient. Bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts wurden die 
Patentreferate eingeführt, die den Leser 
zunächst vorwiegend über deutsche Pa-
tente informierten, die seit der Gründung 
des Kaiserlichen Patentamts in Berlin 
im Jahre 1877 erteilt wurden. Die Pat-
entberichterstattung wurde fortlaufend 
ausgedehnt und stellte insbesondere für 
die chemische Industrie ein bedeutsa-
mes Hilfsmittel dar. Einen weiteren inte-
ressanten Aspekt bilden diejenigen For-
schungsansätze, über die zu jener Zeit 
zwar referiert wurde, die von den Wis-
senschaftlern jedoch aufgrund fehlender 
(technischer) Möglichkeiten nicht weiter-
verfolgt werden konnten. Mit Hilfe der 
hochentwickelten Technologien der heu-
tigen Zeit könnten diese Ansätze wieder-
aufgenommen, weitergeführt und opti-
miert werden. Im Laufe der Jahre wurde 
das „Chemische Zentralblatt“ stets den 
sich ändernden Bedürfnissen der Wissen-
schaft angepasst und dementsprechend 
die Gestaltung der Referate und Regis-
ter weiterentwickelt. Die Informationen 
wurden umfassend sowie in vielfältiger 
Weise erschlossen und sind gegenwärtig 
besonders für retrospektive Recherchen 
von großer Bedeutung.

Das Chemische zentralblatt  
als Digitalisat
planung und Durchführung

In den letzten Jahren ist die Bedeutung 
elektronischer Medien exponentiell ge-
stiegen, sodass ein immer größerer Teil 
unseres Wissens digital vorliegt und 
über elektronische Informationssysteme 
zugänglich ist. Wissen wird heute unter 
Zuhilfenahme von digitalen Medien er-

stellt und weiterverarbeitet. Nichtsdesto-
trotz liegt ein Großteil an bedeutendem 
– historischen – Wissen noch in analoger 
Form vor, welches es u.a. im Sinne der 
Bestandserhaltung zu digitalisieren gilt 
(Retrodigitalisierung). Ein Beispiel für die 
Retrodigitalisierung historischer Informa-
tionen stellt das Projekt des Fachinfor-
mationszentrums Chemie Berlin dar, bei 
dem das „Chemische Zentralblatt“ digi-
talisiert und ein entsprechendes Informa-
tionssystem aufgebaut wurde. Die Histo-
rie der Fachinformationszentrum Chemie 
Berlin GmbH (FIZ CHEMIE Berlin) ist eng 
mit der des „Chemischen Zentralblatts“ 
verbunden. In der Mitte des Jahres 2006 
ist die Idee entstanden, dieses kulturelle 
Gut im Rahmen einer Retrodigitalisierung 
vollständig zu erhalten und somit die 
historischen Informationen weltweit ver-
fügbar zu machen. Das „Chemische Zen-
tralblatt“ ist für den Nutzer zumeist nur 
noch in Bibliotheken zugänglich, wobei 
nicht immer gewährleistet werden kann, 
dass diese auch über das komplette Werk 
verfügen. Ein weiterer Grund für die Re-
trodigitalisierung ist die Bestandserhal-
tung, denn ein Großteil der Bände des 
„Chemischen Zentralblatts“ stammt aus 
dem 19. Jahrhundert und kann durch die 
Nutzung der Digitalisate geschont wer-
den.
Das Projekt begann mit dem Scannen 
der einzelnen Zentralblatt-Bände mittels 
eines Buchscanners, welches extern in 
Auftrag gegeben wurde. Anschließend 
wurde eine OCR-Software zur Zeichen-
kennung eingesetzt und bestimmte Aus-
gabedateien generiert (Bild-, HTML-, 
PDF-, Textdateien). Die Scan-Arbeiten 
konnten im August 2007 abgeschlossen 
werden, wobei insgesamt ca. 900.000 
Seiten mit etwa 1,8 Millionen Referaten 
erfasst wurden. Diesbezüglich konnten 
nicht nur die Jahres- bzw. Halbjahres-
bände des Zentralblatts digitalisiert wer-
den, sondern auch sämtliche Register. 
Infolgedessen lagen letztendlich drei Mil-
lionen Dateien vor, wobei die Bilder als 
Ausgabeformat ca. zwei Terabyte (TB) 
und die PDF-, HTML- und Textdateien 
nochmals zwei TB an Speicherkapazität 
umfassen. Das digitalisierte Zentralblatt 
wird den Kunden als Online-Lösung als 
Abonnement angeboten werden. 

probleme

Die größte Schwierigkeit stellt die OCR 
dar, d. h. in der Erkennung morphologi-
scher Beschaffenheiten insbesondere bei 
chemischen Verbindungsnamen, Sum-
menformeln und hoch- bzw. tiefgestell-
ten Zeichen. Zudem wurden im Laufe des 
140-jährigen Bestehens des „Chemischen 
Zentralblatts“ Veränderungen in der 
Rechtschreibung vorgenommen, sodass 
die OCR-Software die Worte zum Teil 
gar nicht zu erkennen vermag. Weitere 

Probleme hinsichtlich der Scan-Arbeiten 
und für die Anwendung der OCR be-
stehen in der Papier- und Druckqualität 
der Originale, da sich aus einer mangel-
haften Druckqualität eine entsprechend 
schlechte Qualität des Scans und dem-
zufolge ein unzureichendes Resultat der 
OCR ergeben kann. Infolge der aufgetre-
tenen Probleme wurde die OCR nochmals 
anhand von Trainingssätzen überarbei-
tet, damit eine hohe Treffergenauigkeit 
gewährleistet werden kann. Eine Alter-
native würde die manuelle Rechtschreib-
kontrolle darstellen, die aber aufgrund 
der hohen Anzahl an Daten in der Praxis 
nicht durchführbar ist.

Benutzeroberfläche

Das digitalisierte Zentralblatt liegt als 
Online-Datenbank vor. Der Nutzer be-
findet sich nach dem Login sogleich in 
einem einfachen Suchmodus (Simple 
Search), der durch die gelb hervorgeho-
bene Registerkarte und durch eine Such-
zeile ausgezeichnet ist. Aus dem Titel er-
fährt der Nutzer, dass bereits sämtliche 
Referate von 1830 bis 1930 recherchier-
bar sind. Die restlichen Jahrgänge stellen 
aufgrund ihrer Datenmenge hohe Anfor-
derungen an die Technik, werden jedoch 
in Kürze ebenso für Recherchen zur Ver-
fügung stehen. Des Weiteren befinden 
sich auf dieser Seite Links zu einer Hilfe-
seite und zu einem Feedback-Formular.
Die erweiterte Suche (Advanced Text 
Search) bietet dem Nutzer zahlreiche 
Möglichkeiten, seine Suchanfrage präg-
nanter zu formulieren. Für eine Recher-
che können die Booleschen Operatoren 
angewandt werden, wobei diese nicht 
explizit eingegeben werden müssen, 
weil hierfür drei Suchzeilen zur Verfü-
gung stehen, die mit der entsprechen-
den Funktion belegt sind. In diesem 
Sinne deuten die Wortgruppen „all 
these words“ auf eine AND-Suche, „any 
of these words“ auf eine OR-Suche und 
„but not“ auf eine NOT-Suche hin. Des 
Weiteren können Phrasensuchen („this 
phrase“) durchgeführt und Abstandsope-
ratoren (Advanced Proximity) eingesetzt 
werden. Der Nutzer kann sich anschlie-
ßend den seinen Formulareingaben ent-
sprechenden Suchstring auf Kommandoe-
bene anzeigen lassen („Equivalent query 
string...“).
Unter der dritten Registerkarte befin-
det sich die Metadatensuche (Metadata 
Search). Diese läuft in den Textdateien 
ab, über die das entsprechende Bild als 
PDF für die Dokumentanzeige gelegt 
wurde. Dem Nutzer soll es beispielsweise 
möglich sein, in einzelnen Jahrgängen 
des Zentralblatts oder nur in den Regis-
tern recherchieren zu können. Die Such-
ergebnisse können gemäß ihrer Relevanz 
oder nach aufsteigender bzw. absteigen-
der Aktualität geordnet angezeigt wer-
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den. Unter der letzten Registerkarte wird eine Indexsuche 
angeboten (Index View), d. h. der Nutzer kann direkt im 
Index der Datenbank nach Begriffen recherchieren, wel-
che in die Suche übernommen werden können. Als Ergeb-
nis der Indexsuche wird eine Liste mit entsprechenden 
Wörtern ausgegeben. Eine Indexsuche eignet sich insbe-
sondere in Fällen, in denen die Schreibweise eines Such-
begriffs nicht eindeutig bekannt ist. Nachdem eine Suche 
ausgeführt wurde, werden die Treffer jeweils unter dem 
Eingabeformular in Form einer Liste angezeigt. Es kann 
zudem die Suchhistorie eingeblendet werden.
Die Trefferanzeige setzt sich aus der Relevanz (Angabe 
der Gewichtung in Prozentwerten), der Fundstelle im Zen-
tralblatt (Jahrgang, Bandnummer, Seite), einem Textaus-
schnitt, in dem die Suchbegriffe gefunden wurden sowie 
einem Link zum PDF-Dokument (entire document) zusam-
men. Die Gewichtung und Relevanz wird aus vier Kenn-
zahlen ermittelt:
■ Relative Worthäufigkeit (Termfrequenz)
■ Inverse Dokumenthäufigkeit
■ Oracle Text Ranking Algorithmus nach SALTON
■ Metadaten

Darüber hinaus ist zukünftig eine 3D-Ansicht chemischer 
Strukturen geplant, die auch mit Variablen und Substruk-
turen durchführbar sein soll, wobei die Erkennung der in 
den Referaten enthaltenen chemischen Namen die wich-
tigste Voraussetzung darstellt. Dies erfolgt durch einen 
entsprechend umfangreichen Wortschatz, auf den die 
jeweilige Software zurückgreifen kann. Zudem wird die 
Identifizierung zweidimensionaler chemischer Struktur-
informationen mittels der vom Fraunhofer-Institut für Al-
gorithmen und Wissenschaftliches Rechnen entwickelten 
„chemoCR“ erprobt.

Suchfunktionen

Als Suchfunktionen stehen die Booleschen Operatoren 
AND, OR und NOT sowie eine Phrasensuche zur Verfü-
gung. Als Abstandsoperatoren können die von der Retrie-
valsprache „Messenger“ bekannten Funktionen „(nW)“ 
und „(nA)“ eingesetzt werden.
Hinsichtlich der Trunkierungsfunktionen ist mittels der 
Zeichen „?“ oder „*“ eine links- bzw. rechtsseitige Trun-
kierung möglich. Die Zahl der nachfolgenden Zeichen ist 
hierbei nicht begrenzt. Wenn die Rechtstrunkierung bei 
der Suche durch ein oder gar kein Zeichen ersetzt werden 
soll, so wird das Rautezeichen „#“ angewandt. Mit Hilfe 
des Ausrufezeichens „!“ kann entweder innerhalb oder 
am Ende eines Suchterms eine Trunkierung vorgenom-
men werden, bei der genau ein Zeichen maskiert wird. 
Aufgrund der Rechtschreibänderungen im „Chemischen 
Zentralblatt“ ist insbesondere die Innentrunkierung von 
Vorteil, da auf diese Weise z. B. durch die Suchanfrage 
„kr!stall“ Dokumente gefunden werden, in denen die 
Schreibweise „krystall“ oder „kristall“ aufgeführt ist.

Im Rahmen der Diplomarbeit führte die Verfasserin an-
hand dieser Suchfunktionen eine Nutzbarkeitsanalyse 
durch, wobei mit Hilfe von mehreren Recherchebeispielen 
die unterschiedlichen Suchmöglichkeiten getestet wurden. 
Daraus ergab sich einerseits, dass dem Nutzer verschie-
den viele Funktionen für seine Recherchen zur Verfügung 
stehen, die auch in Zukunft weiter ausgebaut werden sol-
len. Andererseits stellt gegenwärtig die Abstandssuche 
mit „(nA)“ in Kombination mit Booleschen Operatoren 
und Trunkierung die beste Suchmethode dar, weil diese 
bei der Ausführung der Recherchebeispiele die höchsten 
Gewichtungen der Suchergebnisse aufgewiesen hat und 
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verschiedene Wortfolgen berücksichtigt. 
Eine Abstandssuche mit „(nW)“ emp-
fiehlt sich nur, wenn die Reihenfolge der 
Suchbegriffe von vorneherein bekannt 
ist, wie beispielsweise der Titel eines Re-
ferats. Die Abstandsoperatoren eignen 
sich insbesondere für Recherchen in Voll-
texten, weil die gesuchten inhaltlichen 
Zusammenhänge bewahrt und nicht ver-
teilt und zusammenhanglos im Dokument 
gefunden werden. Hinsichtlich einer Re-
cherche in der Zentralblatt-Datenbank 
und des Anstiegs der durchschnittlichen 
Referatezahl pro Druckseite würde dies 
bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit 
erheblich erhöht werden kann, dass 
sämtliche Suchbegriffe in einem Referat 
gefunden und dieses somit als relevant 
für das Informationsbedürfnis erachtet 
werden kann. Eine Recherche ausschließ-
lich mit Booleschen Operatoren birgt die 
Nachteile, dass mehrere hundert Tref-
fer erzielt werden können und dass die 
Begriffe in den Suchergebnissen nicht 
in einem gemeinsamen Kontext stehen 
müssen, wodurch zu viel Ballast bei der 
Suche entstehen würde.

Fazit
Referatezeitschriften stellen für For-
schung und Industrie auch heute noch 
unverzichtbare Informationsmittel dar, 
um sich zuverlässig über die aktuellen 
Erkenntnisse des jeweiligen Wissen-
schaftszweigs zu informieren. Anhand 
des zuvor betrachteten „Chemischen 
Zentralblatt“ können 140 Jahre chemi-
sche Forschung nachvollzogen werden. 
Das Zentralblatt ist zweifelsohne das tra-
ditionsreichste und prestigeträchtigste 
Referateblatt der Chemie und konnte 
sich über mehrere Generationen und 
zwei Weltkriege hinweg behaupten. Es 
stellt zugleich ein Vorbild für viele wei-
tere Unternehmungen dieser Art dar, wie 
z. B. für die „Chemical Abstracts“. In den 
Referaten des Zentralblatts wurde über 
bedeutende wissenschaftliche Arbei-
ten großer und bekannter Chemiker wie 
Berzelius, Faraday und Mendelejew be-
richtet, sodass es sowohl im In- als auch 
im Ausland breite Anerkennung fand. 
Im Verlaufe dieser langen und ereignis-
reichen Entwicklung wurden die Refe-
rate, Register und die Indexierung stets 
den Anforderungen der sich wandeln-
den Wissenschaft angepasst, dennoch 
musste diese ambitionierte Unterneh-
mung aufgrund finanzieller und personel-

ler Schwierigkeiten im Jahre 1969 einge-
stellt werden.
Doch angesichts der Digitalisierung des 
Zentralblatts durch die Fachinformations-
zentrum Chemie Berlin GmbH wird die-
sem das Fortbestehen auch im 21. Jahr-
hundert ermöglicht. Der Schwerpunkt 
des „Chemischen Zentralblatts“ liegt 
nun nicht mehr auf der aktuellen Bericht-
erstattung; es dient heute als ein Reper-
torium, in welchem bibliographische und 
Fakteninformationen über eine Online-
Datenbank retrospektiv recherchiert wer-
den können. Retrospektive Recherchen 
stellen für den Wissenschaftler insbeson-
dere zu Beginn einer Forschungsaktivität 
einen wichtigen Arbeitsschritt dar, in 
dem ermittelt werden kann, ob und wie 
viel zu einer bestimmten Thematik be-
reits publiziert wurde, und ob sich aus 
den Darstellungen bzw. Schlussfolge-
rungen noch offene oder weiterführende 
Fragen ergeben. Da das Zentralblatt die 
erste Referatezeitschrift für die Chemie 
gewesen ist, dürfte kein anderes Refe-
rateblatt dieser Disziplin über einen sol-
chen Bestand an historisch wertvollen 
Informationen verfügen. Durch die Digi-
talisierung kann dieses kulturelle Gut er-
halten und der Forschungs gemeinschaft 
auf einem modernen Wege wieder zu-
gänglich gemacht werden.
Abschließend soll die Bedeutung des 
Zentralblatts nochmals anhand eines Zi-
tats Weiskes aus seinem Nachruf für das 
„Chemische Zentralblatt“ verdeutlicht 
werden, welches sich auch heute noch 
als so bedeutungsvoll wie berechtigt er-
weist: „140 Jahre wissenschaftliche For-
schung sind im Zentralblatt dokumen-
tiert. Aus diesem Blickwinkel betrachtet 
ist es nicht tot, sondern bildet auch in Zu-
kunft ein wichtiges Glied in der Kette des 
menschlichen Wissens“21.
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1 Fraunhofer-Gesellschaft
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die füh-
rende Organisation für angewandte For-
schung in Europa. Verteilt auf 80 For-
schungseinrichtungen an 40 Standorten 
in ganz Deutschland sind 15.000 Mitar-
beiter, darunter 5.400 Wissenschaftler, 
tätig für Auftraggeber aus der Industrie, 
dem Dienstleistungsbereich oder dem 
öffentlichen Sektor. Zwei Drittel des For-
schungsvolumens von jährlich 1,4 Milliar-
den Euro werden mit Aufträgen aus der 
Industrie und mit öffentlich finanzierten 
Forschungsprojekten erwirtschaftet, ein 
Drittel wird von Bund und Ländern als 
Grundfinanzierung beigesteuert. Die 
Forschungsfelder der Fraunhofer-Gesell-
schaft reichen von der Produktionstech-
nik bis zu den Life Sciences, von der Mik-
roelektronik bis zum Digitalen Kino. 

2 Fraunhofer-publica:  
Entstehungsgeschichte

Seit 1988 werden die wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen der Fraunhofer-Ge-
sellschaft in der Veröffentlichungsdaten-
bank „Fraunhofer-Publica“ nachgewie-
sen. Hierzu wurde ein Serviceteam beim 
Fraunhofer Informationszentrum Raum 
und Bau (IRB) gebildet. Das Fraunhofer-
IRB schien als Informationsdienstleis-
ter und Datenbankproduzent geeignet, 
neben der Pflege der eigenen Fachdaten-
banken im Bereich Bauingenieurwesen/
Architektur den Aufbau einer weiteren 
Literaturdatenbank zu betreiben. Heute 
weist Fraunhofer-Publica knapp 115.000 
Publikationen von Fraunhofer-Wissen-
schaftlern nach. 36 Prozent der Veröf-
fentlichungen sind Konferenzbeiträge, 33 
Prozent Zeitschriftenaufsätze, knapp 10 
Prozent Einzelbeiträge in Büchern, 6 Pro-
zent Patentanmeldungen.

Die von den Fraunhofer-Instituten ge-
meldeten Literaturnachweise wurden 
zunächst in einer internen Datenbank ge-
speichert und erschienen vierteljährlich 
als gedruckte Bibliographie unter dem 
Titel „Fraunhofer-Dokumentation: Ver-

Fraunhofer-Publica ist die multidisziplinäre, bibliographische Referenzdatenbank 
für die Veröffentlichungen der Fraunhofer-Gesellschaft, der größten Europäischen 
Trägerorganisation für angewandte Forschung, und ihre Mitarbeiter. Die Datenbank 
wurde 1988 ins Leben gerufen und 1991 um Patente ergänzt. Erstmals 1995 übers 
World Wide Web frei verfügbar, enthält sie seit 1999 auch Volltext-Dokumente. Seit 
2005 ist sie „Open Archive Data Provider“. Vor kurzem wurde die Web-Oberfläche 
überarbeitet, wodurch die Zugriffsmöglichkeiten für Suchmachinen-Robots erheblich 
verbessert werden konnten und Publica-Zitate nun in Google, MSN und in anderen 
Web-Datenbanken leichter auffindbar sind. 80 Prozent der heutigen Publica-Nut-
zung wird über Suchmaschinen vermittelt.
Das Fraunhofer-Publica Team orientiert sich an vier Qualitätsmerkmalen für die 
Datenbankproduktion: Beschaffbarkeit der Originaldokumente, Vollständigkeit / 
Aktualität, Konsistenz der Metadaten und die Verbreitung der Publica-Inhalte. Dies 
verlangt akkurate Quellangaben, möglichst den Nachweis von IDs wie DOI oder 
URN sowie möglichst direkte Volltextlinks. Das Optimum im Bezug auf Beschaff-
barkeit stellen freie Downloads dar. Was das Kriterium „Verbreitung“ anbelangt, 
werden sowohl das „Harvesten“ der Datenbank als auch die direkte Indexierung 
durch Robots unterstützt. Das Google-Ranking der Listen und Einzeldokumente 
ist jedoch schlecht, weil sie keine individuellen Titel haben. Deshalb wird als wich-
tigste Verbesserung angestrebt, individuelle Titel im HTML-Header für Listen und 
Einzelanzeigen zu generieren. Obwohl das „Harvesting“ der Fraunhofer-Publica 
seit 2005 möglich ist, gibt es nach wie vor keine „Daten-Sets“, d.h. fachspezifische 
Selektionsmöglichkeiten, die wichtig wären, um wissenschaftlichen Fachportalen 
zuzuarbeiten. Um dies zu ermöglichen, müssen nachträglich ca. 112.000 Publica-
Dokumenten grobe DDC-Klassen bis zur dritten Ebene zugeordnet werden.

Fraunhofer-Publica – referencing applied research competencies
Fraunhofer-Publica is a multi-disciplinary, bibliographic reference database for 
publications of the Fraunhofer-Gesellschaft, Europe’s largest research organiza-
tion for applied research. Started in 1988, Fraunhofer-Publica was first augmented 
with patent information in 1991, then launched on the World Wide Web in 1995, 
added full text documents in 1999, and finally became an „Open Archive Data 
Provider“ in 2005. The Fraunhofer-Publica Web interface was recently re-designed 
to better support „robots“, so that Publica citations can now be found by Google, 
MSN, and other web databases. Today, these „search engines“ provide for 80% of 
the total usage of the database.
The Fraunhofer-Publica team has defined four major quality criteria for the data-
base: availability of full texts that are cited in the database, comprehensiveness / 
actuality, metadata consistency and dissemination of its contents. These criteria 
require accurate source data, and the inclusion of IDs, like DOI or URN, if availa-
ble. Freely accessible downloads are the optimum for high availability. As for dis-
semination, Fraunhofer-Publica reports can be directly accessed and indexed by 
“robots” or harvested to include data in other metadata repositories. The Google 
ranking of Publica lists and single citations is still poor for lack of individual page 
titles. Hence, the primary improvement will be the provisioning of individual titles 
in HTML headers for all lists and documents. Although supporting metadata har-
vesting since 2005, still no „sets“ – i.e. subject areas – are defined, which would be 
needed to serve specific scientific communities. To achieve this about 112.000 do-
cuments will need to be retrospectively classified by assigning DDC classes down 
to the level of section codes.

Fraunhofer-Publica –  
Kompetenzdatenbank der angewandten Forschung
Bernd Harmsen und Aline Leiter, Stuttgart

Informtionspraxis
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öffentlichungen“, später umbenannt in 
„Fraunhofer-Publikationen“. Zeitgleich 
dazu wurde die Datenbank auch über 
den Online Datenbankanbieter STN Inter-
national angeboten.
Seit 1991 werden in Absprache mit dem 
Deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA) Patentnachweise aus der Daten-
bank „PATDPA“ in die Fraunhofer-Pub-
lica übernommen. Später wurden auch 
die englischen Übersetzungstitel und Ab-
stracts der Derwent-Datenbank „World 
Patent Index“ für die Fraunhofer Paten-
tanmeldungen lizenziert. Patente spielen 
für die angewandte Forschung eine her-
ausragende Rolle. Erst durch deren Über-
nahme entwickelte sich die Fraunhofer- 
Publica zu einer Kompetenzdatenbank 
der Fraunhofer-Gesellschaft.
Ende 1995 wurde Fraunhofer-Publica 
versuchsweise kostenlos im World Wide 
Web angeboten. Nachdem die Nutzung 
dieses Angebots auf Anhieb die Nut-
zungszahlen der kostenpflichtigen On-
line-Version weit übertraf, wurde der 
Vertrag mit STN International Ende 1996 
gekündigt. Im selben Jahr wurde die 
Druckausgabe der Bibliographie einge-
stellt. Seit 1997 gibt es die Fraunhofer-
Publica ausschließlich im WWW.
1999 wurde Fraunhofer-Publica um einen 
Volltextserver ergänzt, der später auch 
eine eigene Retrievaloberfläche unter 
dem Namen „Fraunhofer-ePrints“ erhielt.
Seit Januar 2005 erlaubt Fraunhofer-Pu-
blica als „Data Provider“ im Rahmen der 
„Open Archive Initiative“ die Übernahme 
von Metadaten in andere Repositorien 
(so genanntes Metadaten-Harvesting).
Im vergangenen Jahr wurde Fraunho-
fer-Publica so modifiziert, dass die in ihr 
enthaltenen Metadaten durch Internet-
Suchmaschinen indexiert werden kön-

nen. Heute werden etwa 80 Prozent aller 
Publica-Nachweise direkt über Google 
und andere Suchmaschinen gefunden, 
ohne dass die Suchenden je Kontakt mit 
der Retrievaloberfläche der Fraunhofer-
Publica hatten.

3 Daten für publica
Der Hauptanteil der bibliographischen 
Daten für Fraunhofer-Publica wird durch 
die Institutsbibliotheken erfasst und 
weiter geleitet. Da fast alle Bibliotheken 
mit derselben Software – STAR Libraries 
– arbeiten, mit der auch die Datenbank 
Fraunhofer-Publica produziert wird, ließ 
sich das Meldeverfahren einfach auto-
matisieren. Voraussetzung ist natürlich, 
dass die beteiligten Bibliotheken auch 
die unselbständigen Veröffentlichungen 
aus ihren Instituten im jeweils eigenen 
Bibliothekskatalog verwalten. Einzelne 
Institute, die nicht STAR einsetzen, stel-
len ihre Veröffentlichungsdaten in XML-
Datenformaten für die Übernahme in 
Fraunhofer-Publica zur Verfügung.
Ergänzt werden die Meldungen der Bi-
bliotheken durch Recherchen in Fach-
datenbanken, vorrangig im Web of Sci-
ence. Diese Recherchen sollen vor allem 
die Vollständigkeit und Aktualität der 
Datenbank bezüglich wissenschaftlich 
begutachteter Beiträge verbessern. Ein-
mal jährlich analysiert das Publica-Team 
im Auftrag der Fraunhofer-Zentrale 
die Veröffentlichungsaktivitäten der 
Fraunhofer-Institute auf der Basis der 
Fraunhofer-Publica. Die aggregierten Er-
gebnisdaten dienen den Instituten zur 
Selbsteinschätzung und zum Vergleich 
innerhalb des jeweiligen Forschungs-
feldes. Die Gesamtmenge der Publika-

tionen und die Anteile begutachteter 
Beiträge unterscheiden sich für die ver-
schiedenen Arbeitsgebiete ganz erheb-
lich, z. B. wenn man Institute aus den 
medizinisch-biologischen Forschungsbe-
reichen mit denen aus dem Bereich Pro-
duktionstechnik vergleicht.
Zur Überprüfung der Vollständigkeit der 
Datenbank werden die Daten in Fraunho-
fer-Publica zusätzlich einmal jährlich mit 
den Angaben in den Jahresberichten der 
Institute abgeglichen. Mitunter weisen 
diese noch weitere Publikationen nach. 
Eine Stärke der Publica iset der Nachweis 
„grauer“ Veröffentlichungen, wie Vor-
träge und Poster, die zunehmend auch 
direkt im Volltext abrufbar vorliegen.

4 Qualitätskriterien
Im Fraunhofer-Publica Team wurden 
Qualitätskriterien für die Datenbank fest-
gelegt, die für die laufende Arbeit und 
die technische Weiterentwicklung als 
Maßstab dienen. Diese Kriterien sind: 
„Beschaffbarkeit“, „Vollständigkeit und 
Aktualität“, „Konsistenz“ und „Verbrei-
tung“.
Für eine internationale Referenzdaten-
bank sind verlässliche Quellangaben 
essenziell. Gerade im Bezug auf Konfe-
renzbeiträge hätten ausländische Nutzer 
anders kaum eine Chance, die zitierten 
Beiträge zu ermitteln und über Fernleihe 
zu beziehen. Die „Beschaffbarkeit“ setzt 
vollständige bibliographische Daten vor-
aus. Quellangaben müssen häufig durch 
das Fraunhofer-Publica-Team nachre-
cherchiert werden, weil Angaben zu 
Workshop- oder Konferenzbeiträgen 
durch die Autoren selbst oder auch in 
den Veröffentlichungslisten der Institute 
nicht unbedingt bibliothekarischen Stan-
dards genügen.
Der optimale Fall der „Beschaffbarkeit“ 
sind natürlich direkt anklickbare Voll-
texte. Idealerweise liegen diese auf dem 
eigenen Volltextserver, so dass auch 
langfristig ihre Verfügbarkeit gewähr-
leistet werden kann. Fremd-URLs exis-
tieren oft nur für eine begrenzte Zeit/
Dauer und bedürfen deshalb einer re-
gelmäßigen Überprüfung. Am anderen 
Ende der Skala der „Beschaffbarkeit“ 
stehen Dokumente, die nur auf Nach-
frage durch das jeweilige Institut bereit 
gestellt werden. 
Damit Publica dem Anspruch als Kom-
petenzdatenbank gerecht werden 
kann, sind ihre Vollständigkeit und an-
gesichts verkürzter Forschungs- und 
Entwicklungszyklen auch ihre Aktuali-
tät entscheidende Kriterien. Dies sind 
weitere Gründe für das Publica-Team, 
auch aktiv nach Fraunhofer-Veröffentli-
chungen zu recherchieren. Nach wie vor 
melden viele Institute ihre Veröffentli-
chungen erst zum Jahreswechsel, wenn 
sie die Daten für ihre Jahresberichte 

Abbildung 1: Einstiegseite Fraunhofer Publica.
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zusammenstellen. Auch sind nicht alle 
Institutsbibliotheken bereit, unselbstän-
dige Literatur – und darum handelt es 
sich überwiegend bei den Institutsver-
öffentlichungen – im Bibliothekskatalog 
nachzuweisen. Entsprechendes gilt für 
unkonventionelle, „graue“ Literatur, 
wie Präsentationsdateien oder Poster.
Soweit es sich nicht auf die Korrektheit 
von Quellangaben bezieht, dient das 
Kriterium „Konsistenz“ hauptsächlich 
dem Suchkomfort. Die Ansetzungen von 
Körperschaften und Konferenzen wer-
den vereinheitlicht, gegebenenfalls auch 
deren Akronyme ergänzt, um mehr Such-
komfort für Freitext-Suchen zu bieten. 
Die formale Überprüfung freier Schlag-
wörter gehört zur Routine. Konsistente 
Ansetzungen erlauben es, mit einem 
Klick auf den entsprechenden Indexein-
trag alle zusammengehörigen Doku-
mente zu identifizieren. 
Fraunhofer-Publica versteht sich in ers-
ter Linie als Marketinginstrument für 
die Fraunhofer-Gesellschaft: Werben mit 
der fachlichen Kompetenz der Institute 
und Mitarbeiter. Innerhalb einer Daten-
bank-Session bietet sich dem Nutzer die 
Möglichkeit, seine Suchergebnisse nach 
Instituten zu bündeln, so dass für diesen 
deutlich erkennbar wird, welche Insti-
tute einen Forschungsschwerpunkt pas-
send zu seiner aktuellen Suche haben. 
Über die in den Vollanzeigen enthaltenen 
Links kann der Interessent direkt auf die 
Homepages der Institute gelangen.

Fraunhofer-Publica

Fraunhofer-Publica als Marketinginstru-
ment bedeutet auch, Kompetenzen dort 
zu propagieren, wo potenzielle Partner 
oder Auftraggeber der Fraunhofer-In-
stitute zu finden sind. Man sollte nicht 
voraussetzen, dass jeder die Datenbank 
„Fraunhofer-Publica“ kennt. Zumal sie 
als multidisziplinäre Datenbank für Fach-
leute weniger interessant ist als Fachpor-
tale oder fachspezifische Datenbanken. 
Das Qualitätskriterium „Verbreitung“ 
meint die Verbreitung der in Fraunho-
fer-Publica enthaltenen Information. Um 
Fremdportalen die Datenübernahme zu 
ermöglichen wurde Fraunhofer-Publica 
bei der Open Archive Initiative als „Data 
Provider“ angemeldet. Über eine Stan-
dardschnittstelle nach dem OAI-PMH 
Protokoll (open archive initiative, proto-
col for metadata harvesting) können die 
Daten aus Fraunhofer-Publica in eigene 
Repositorien übernommen werden.
Natürlich führt an Google kein Weg vor-
bei, deshalb war ein aktuelles Entwick-
lungsziel, Publica für Robots zugänglich 
zu machen. Früher wurden Meldelisten 
speziell zur Indexierung durch Suchma-
schinen erstellt. Das war eine akzeptable 
und leicht realisierbare Methode, jedoch 
bot sie keine Chance auf ein brauchbares 
Ranking bei Google.
Schon in früheren Versionen der Fraun-
hofer-Publica wurden dynamisch er-
zeugte Listen aktueller Veröffentlichun-
gen angeboten, allerdings nur innerhalb 
von Datenbank-Sessions, und somit un-

erreichbar für Suchmaschinen. Die wich-
tigste Maßnahme, aktuelle Inhalte für 
Robots zugänglich zu machen, war die 
Vorverlegung von Veröffentlichungslis-
ten vor jegliche Session-Struktur. Heute 
startet Fraunhofer-Publica mit einer sta-
tischen Webseite, die – neben den übli-
chen Menüpunkten zur Hilfe und Doku-
mentation – Links zu den Listen aktu-
eller Veröffentlichungen anbietet. Nur 
der Menüpunkt „Zur Recherche“ führt 
zu den üblichen Suchformularen, dieser 
Menüpunkt ist für den Zugriff durch Ro-
bots gesperrt.
Die Listen aktueller Veröffentlichungen 
enthalten in den Einzelanzeigen wiede-
rum Links zu weiteren Listen, Listen für 
jeden beteiligten Autor, Listen zu Schlag-
wörtern und Listen zu den jeweiligen In-
stituten. Diese Listen und die darauf fol-
genden vollständigen bibliographischen 
Anzeigen sind für Robots indexierbar. 
Derart automatisch generierte Kreuz-
Verlinkungen bibliographischer Daten 
stellen den größten Vorteil gegenüber 
den früher benutzten einfachen Melde-
listen dar. Sie ermöglichen, dass Google 
mehr Publica-Dokumente „kennt“, als 
die Datenbank Einzeldokumente enthält, 
denn die verschiedenen Listen stellen für 
Google eigenständige Dokumente dar. 

5 Volltexte und patentinformationen
Auch die besten Quellangaben kön-
nen nicht die weltweite Verfügbarkeit 
der Originalliteratur gewährleisten. Der 
Nachweis grauer, unkonventioneller Li-
teratur ist eine der Stärken der Fraunho-
fer-Publica. Aber gerade hier scheitert 
oft die Beschaffung über Fernleihe oder 
Dokumentenlieferdienste. Ziel ist es 
deshalb, möglichst viele Volltexte über 
Fraunhofer-Publica zum Download an-
zubieten, oder, wenn dies nicht möglich 
ist, auf Volltexte im Internet zu verwei-
sen. Erfreulicherweise sind heutzutage 
viele Volltexte von Konferenzbeiträgen 
im Internet frei verfügbar. Teilweise re-
cherchiert das Publica-Team aktiv nach 
URLs, andere bekommt es direkt durch 
die Fraunhofer-Bibliotheken zusammen 
mit den bibliographischen Metadaten ge-
meldet. Anfang März 2009 standen 3.670 
ePrints auf dem eigenen Volltextserver 
1.450 fremde URL gegenüber (ohne Pa-
tente).
Große Fachgesellschaften wie z.B. IEEE 
bieten über eigene Portale den direkten 
Zugriff auf Volltexte an. Den geeigne-
testen Weg die Nachweise mit diesen 
Angeboten zu verknüpfen, bieten deren 
DOI (digital object identifiers). DOI wer-
den über einen zentralen „Resolver“ mit 
ihrem aktuellen Fundort im Internet ver-
knüpft, wodurch die Notwendigkeit ent-
fällt, regelmäßig fremde Internetadressen 
zu überprüfen. Natürlich sind nicht alle 
Beiträge mit DOI kostenlos beziehbar, Abbildung 2: Menüpunkt Aktuelle Themen.
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aber die DOI gewährleisten in jedem Fall 
ihre Beschaffbarkeit, sei es als „pay per 
view“ oder für registrierte Abonnenten 
und lizenzierte Gruppen. Knapp 16.000 
Publica-Dokumente sind mit DOI erfasst.
Für die Fraunhofer-Gesellschaft als An-
bieter industrienaher Forschung sind 
Patente die wichtigsten Nachweise der 
Kompetenzen ihrer Institute. Und mit-
unter auch eine gute Einnahmequelle 
(Beispiel: MP3). Das Publica-Team war 
deshalb sehr früh bestrebt, möglichst 
vollständige Patentinformationen anzu-
bieten. Wegen der vielfältigen Änderun-
gen von Patentdaten durch internatio-
nale Nachmeldungen, Patenterteilungen, 
Aufteilung oder Zusammenfassung von 
Anmeldungen, bedeutete dies einen gro-
ßen Aufwand. Erfreulicherweise wurde 
in den letzten Jahren der Patentdienst 
Esp@cenet des Europäischen Patentam-
tes ausgebaut und sukzessive um frühere 
Patentanmeldungen erweitert, so dass 
heute nicht nur die Volltexte fast aller Pa-
tente für jedermann verfügbar gemacht 
werden, sondern auch zusammengehö-
rige Patentinformationen – sogenannte 
Patentfamilien – in bibliographischen 
Einstiegsseiten zusammengefasst wer-
den. Mittels der Anmeldenummern von 
Patenten können Links zu den Einstiegs-
seiten des Esp@cenet automatisch gene-
riert werden, und eigene Nachrecherchen 
werden entbehrlich. Die Publica-Daten 
verweisen heute nur noch auf die Daten 
des Esp@cenet, und die Arbeit für das 
Publica-Team beschänkt sich seit An-
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Datenbank;online, Forschung, 
Veröffentlichung, Patent, inhaltliche 
Erschließung, Qualität, Suche, 
netzbasierter Dienst, Such maschine, 
 Zugänglichkeit, Harvesting, 
 Fraunhofer Gesellschaftfang 2009 auf die Erfassung von Patent-

Neuanmeldungen der Fraunhofer-Gesell-
schaft. Aktuell enthält Fraunhofer-Pub-
lica knapp 6.600 Patentnachweise.

6 Ausblick
Wie bereits oben erwähnt ist es wich-
tig, die Daten möglichst komfortabel für 
andere Datenbanken verfügbar zu ma-
chen, um sie möglichst breit zugänglich 
zu machen. Hier ist eine Methode das 
erwähnte „Harvesting“, effektiver ist es, 
den Zugriff durch „Robots“ oder „Spider“ 
zu erleichtern.
In Bezug auf Google ist jedoch momen-
tan ein technisches Problem noch unvoll-
kommen gelöst. Die genannten Listen 
werden automatisch generiert und über 
gemeinsame Templates „webgerecht“ 
aufbereitet. Derzeit werden die so auf-
bereiteten Daten gleich benannt, d.h. 
sie haben alle den selben Titel „Fraun-
hofer-Publica“ im HTML-Header. Google 
„straft“ solche vermeintlichen Doppel- 
und Mehrfacheinträge ab, indem sie im 
Ranking nicht berücksichtigt werden. Sie 
landen daher in den Google-Trefferlisten 
unter „ferner liefen“ (dennoch finden 
schon heute 80 Prozent aller Nutzer über 
Suchmaschinen zu Publica-Dokumenten). 
Zukünftig soll ein Filterprogramm die 
HTML-Header kontextabhängig erzeu-
gen, so dass jede Liste und jede Einzel-
anzeige auch einen individuellen Titel 
erhält. Diese Vorgehensweise sollte das 

Problem lösen, denn die Fraunhofer-Pub-
lica selbst steht vergleichsweise hoch im 
Rang.
Fraunhofer-Publica soll auch für spezi-
alisierte Fachportale maßgescheiderte 
Datensegmente über OAI-PMH Proto-
koll bereitstellen. Als multidisziplinäre 
Datenbank bietet sie jedoch momentan 
keine geeignete Klassifikation, die es er-
laubt, fachlich eingegrenzte Sichten an-
zubieten. Lediglich für die relativ kleine 
Teilmenge „Fraunhofer-ePrints“ konnten 
– mit einigem Aufwand und Zugeständ-
nissen – grobe DDC-Klassen bis zur drit-
ten Ebene vergeben werden, so dass 
hier eine Segmentierung der Daten nach 
unterschiedlichen Fachgebieten möglich 
wäre. Auf längere Sicht soll jedoch die 
OAI „Harvesting“-Schnittstelle auch für 
die gesamte Publica „intelligenter“ wer-
den, um wissenschaftliche Communities 
gezielter erreichen zu können. Das be-
deutet, dass etwa 112.000 bibliographi-
schen Daten nachträglich DDC-Klassen 
zugeordnet werden müssen.

Abbildung 3: Vollanzeige eines Titels aus der Trefferliste.
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Im Zeichen globalisierter Märkte und 
insbesondere angesichts der sich täg-
lich überschlagenden Krisennachrichten 
wächst das Bedürfnis nach Quellen pro-
fessionell aufbereiteter analytisch-syn-
thetischer Marktinformation.
Das renommierte Londoner Marktfor-
schungsunternehmen Euromonitor In-
ternational unternimmt gegenwärtig 
Anstrengungen, seine kommerziellen In-
formationsangebote auch in den deutsch-
sprachigen Ländern stärker zu vermark-
ten und zielt dabei offensichtlich auch 
auf den akademischen Bereich ab.
Euromonitors internationale Referenzen 
weisen eine starke Verankerung im Be-
reich der führenden Business Schools auf, 
so dass davon auszugehen ist, dass in 
Deutschland vor allem die relativ neuen 
Weiterbildungsstudiengänge auf dem 
Gebiet der Unternehmensführung mit 
Abschlüssen wie MBA (Master of Busi-
ness Administration) oder MBE (Master 
of Business Engineering) als Neukunden 
von Interesse sein dürften.
Immerhin existieren hierzulande bereits 
mehr als 130 MBA-Anbieter mit etwa 270 
Vollzeit-, Teilzeit- oder Fernstudienpro-
grammen, die sich zu einem großen Teil 
an internationale Interessenten wenden.
Speziell für den Hochschul- und Biblio-
theksbereich bietet Euromonitor unter 
dem Namen Passport GMID (Global 
Market Information Database) ein Inter-
netportal an, das sowohl die Volltexte 
der Marktanalysen und kommentierten 
Nachrichten, als auch das zugrunde lie-
gende statistische Datenmaterial unter 
einer einheitlichen Nutzeroberfläche zu-
sammenfasst. Unser Datenbankporträt 
basiert auf Testsitzungen im Januar 2009 
(4. KW / 19. bis 23. Januar).

Inhaltsbeschreibung
Die Marktforschungsangebote des 1972 
gegründeten Londoner Unternehmens 
Euromonitor International beruhen auf 
der Berichterstattung und Analyse durch 
600 Spezialisten in mehr als 80 Ländern 
der Welt.
Neben „amtlichen“ Quellen (Statistiken 
und Berichte von Behörden sowie nati-
onalen und internationalen Organisati-
onen), von Wirtschaftsnachrichten und 
Geschäftsberichten werden in großem 
Umfang selbst recherchierte Daten ver-

Informationspraxis

Datenbankporträt Euromonitor Passport GMID  
<Global Market Information Database>

 
 

 

Abbildung 1: Homepage von Euromonitor Passport GMD. 

Abbildung 1: Homepage von Euromonitor Passport GMD.

wendet, die auf Marktbeobachtung, Erhe-
bungen und Interviews vor Ort basieren.
Die Marktforschung von Euromonitor 
International konzentriert sich stark auf 
Handel und Verbrauch im Konsumgüter-
bereich. Die umfassendsten und detail-
liertesten Analyseergebnisse liegen z.B. 
für Branchen vor, wie „alcoholic drinks, 
cosmetics and toiletries, disposable 
paper products, electrical appliances, hot 
drinks, packaged food, household care, 
OTC healthcare, soft drinks, petfood and 
petcare, tobacco” sowie Dienstleistungen 
in den Bereichen “financial cards, food-
service, retailing, leisure and lifestyles 
and travel and tourism”.
Bei der vergleichenden inhaltlichen Be-
wertung zu Quellen anderer Anbieter ist 
diese Branchenfokussierung besonders 
zu beachten, da von Euromonitor selbst 
zwar solide Hintergrundinformationen 
zur Herkunft, Aktualität und Qualität vor-
liegen, jedoch keine Angaben zur inhaltli-
chen Abdeckung.
Angaben des Herausgebers zu Umfang 
und Arten der in GMID enthaltenen 
Daten:
■ Branchenanalysen (Industry Reports) 

ca. 17.000 Marktberichte
■ Einzelberichte zu aktuellen Branchen- 

und Unternehmensnachrichten (Com-
ments)

■ Daten/Fakten/Statistik (Statistics)
Einzelhandelsstatistiken für mehr 
als 300 Konsumgüterprodukte in 
80 Ländern (Umsätze, Marktanteile 
nach Firmen und Marken) ab 1999 
Detaill ierte Verbraucherstatisti-
ken (Strukturen, Trends – 800 Da-
tentypen) für 71 Länder ab 1990 
Makroökonomische Grunddaten für 
205 Länder ab 1977

■ Länderberichte
■ Firmenprofile

Während die Branchenfokussierung ei-
nerseits Grundlage für die Qualität und 
Integrität des analytischen und statisti-
schen Materials ist, begründet sie auch 
„Lücken“, die ein Informationspraktiker 
gerne aus beschreibenden Informationen 
entnimmt, um zu entscheiden, in wel-
chen Zusammenhängen das Informati-
onsangebot nutzbar ist.
Wer sich z.B. für Firmenprofile interes-
siert, muss wissen, dass das Angebot 
sich auf die Firmen bezieht, die im Rah-
men der Branchenauswahl relevant sind, 
was z.B. zur Folge hat, dass ein Global 
Player wie die deutsche Siemens nur im 
Zusammenhang mit Hausgeräten (Bosch-
Siemens) und Computern (Fujitsu-Sie-
mens) vorkommt.
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Abbildung 3: Anzeige eines Suchergebnisses. 

Abbildung 3: Anzeige eines Suchergebnisses.

D a t e n b a n k p o r t r ä t  G M I D

Benutzeroberflächen / Navigation / 
Suchfunktionalität
menügestützte Suche

Die Suchoberfläche ist so gestaltet, dass 
der Nutzer sowohl beim Start, als auch 
bei verschiedenen Zwischenschritten 
(Eingrenzung) sowie bei der Ergebnis-
anzeige über Hyperlinks und Auswahl-
menüs immer auf die Gesamtheit der 
relevanten Informationen aufmerksam 
gemacht wird.
Durch die auf allen Seiten vorhandene 
horizontale Navigationsleiste lassen sich 
die Hauptaspekte einer Suche über Aus-
wahlmenüs bestimmen bzw. schrittweise 
eingrenzen.
Eine typische Suche nach Marktinforma-
tion lässt sich z.B. in zwei Schritten über 
die Branchenauswahl „Industries“ und 
die nachfolgende regionale Eingrenzung 
„Countries“ durchführen.
Euromonitors Branchenklassifikation 
(„Categories“) ist unikal und hat den 
Vorteil, dass sie dem thematischen Pro-
fil und den tatsächlich vorhandenen In-
halten angepasst ist. Damit ist sie zwar 
mit branchenüblichen Klassifikationen 
schwer vergleichbar, hat aber den schät-
zenswerten Vorzug, dass sie z.B. keine 
„dürren Äste“ aufweist.
Umso wichtiger ist die Dokumentation 
der verwendeten Klassendefinitionen, 
wie sie neben anderen zur Interpreta-
tion der Daten erforderlichen Informatio-
nen im Hilfebereich zur Verfügung steht 
(siehe unten).
Für die Ad-hoc-Orientierung in der Bran-
chenklassifkation steht am Fuß jeder 
Auswahlseite eine einfache Textsuche 
über die Benennungen der Klassen zur 
Verfügung.

Textsuche

Während die menügestützten Suchfor-
men auch für GMID-Neulinge intuitiv 

  

 
 

 

Abbildung 2: Eingabeseite zur Suche mit der Branchenklassifikation. 
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benutzbar sein sollten, ist die Textsu-
che wegen einiger Schwierigkeiten als 
Hauptform für die Suche eher wenig ge-
eignet.
Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass 
der Anbieter bei der Gestaltung der 
Startseite den Aufruf der Volltextsuch-
funktionen („Quick Text Search“ und 
„Advanced Text Search“) nicht in den 
Vordergrund gestellt hat, während die 
menügestützten Funktionen sowohl in 
der horizontalen Navigationsleiste im 
Kopf als auch im linken Rahmenteil ange-
boten werden.
Die Schwierigkeit der Textsuche liegt auf 
mehreren Ebenen.
Ein Problemkomplex ergibt sich aus der 
Sprachproblematik. Obgleich man zu-
recht davon ausgehen darf, dass die 
Kundschaft keine Probleme beim Ver-
ständnis des Englischen haben sollte, 
darf nicht unterschätzt werden, dass hin-

reichend zuverlässige Textsuchen sehr 
wohl aktive Sprachkenntnisse vorausset-
zen.
Auch zeichnet sich der Fachwortschatz 
im Bereich der Marktforschung nicht 
gerade durch Integrität und Systematik 
aus, zumal ja nicht nur Fachsprache (ana-
lytische Informationen in Berichtsform), 
sondern auch journalistischer Wortschatz 
(kommentierte Nachrichten aus der Wirt-
schaftspresse) gefragt sind.
Die Auswahl hinreichend zuverlässiger 
Suchwörter ist deshalb sehr schwierig, so 
dass bei der Textsuche ein hohes Risiko 
des Informationsverlusts droht.
Beim Testen konnte z.B. eindeutig fest-
gestellt werden, dass eine Volltextsuche 
mit Suchwortvarianten des amerikani-
schen und britischen Englisch durchweg 
unterschiedliche Suchergebnisse bringt.
Der Aufruf der Textsuchfunktionen er-
folgt mit der Auswahl „Text Search“ im 
Menü „Search“ in der horizontalen Navi-
gationsleiste.
Die Textsuche selbst erlaubt das Ein-
grenzen der Suchterms auf die verschie-
dene Typen von Informationen (Statis-
tics, Reports, Comment) sowie auf die 
Quellenangaben.
Für die Forschungsberichte und die Kurz-
berichte kann das Suchergebnis außer-
dem auf das Vorkommen der Suchwörter 
im Titel bzw. Haupttext (Body) einge-
grenzt werden.
Für die Funktion Textsuche stehen zwei 
gleichartig gestaltete Suchoberflächen 
zur Verfügung („Quick Text Search“ und 
„Advanced Text Search“), wobei die 
Erweiterte Suche die Verwendung logi-
scher Operatoren zulässt.
Das Menü „Search“ enthält darüber hi-
naus mit „Browse Analysis“ für den Be-
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reich der Suche in den Marktforschungs-
berichten wiederum eine menügeführte 
Alternative zur Textsuche.
Sie bietet ein Inhaltsverzeichnis (Titel-
liste) der zur Verfügung stehenden In-
formationen nach den Kategorien Latest 
Reports, Comment, Company Profiles, 
Country Reports, Global Reports und In-
dustry Reports.

Suchergebnisse
Die Standard-Ergebnisseiten enthalten 
im Hauptteil der Seite jeweils die ersten 
zehn Treffer aus den einzelnen Informa-
tionsbereichen. Der Nutzer hat die volle 
Kontrolle, sowohl über die Anzahl, als 
auch die Sortierung der Trefferlisten.
Die Plausibilitätskontrolle wird dadurch 
erleichtert, dass im linken Seitenrahmen 
eine sehr übersichtliche Zusammenfas-
sung des Gesamtergebnisses mit Tref-
ferzahlen für die einzelnen Datentypen 
angezeigt wird.
Der Funktionsumfang für die Verarbei-
tung der Suchergebnisse lässt nichts zu 

Abbildung 5: Einstieg zu den verschiedenen Hilfsangeboten zur Nutzung.
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Abbildung 4: Darstellung eines Suchergebnisses als Tabelle. 
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wünschen übrig: Neben den Standard-
speicheroptionen bietet die GMID-Platt-
form z.B. Exportfunktionen für Microsoft 
Office (Word, Excel) und Adobe PDF.
Besonders benutzerfreundlich ist der Sta-
tistikteil ausgestattet.
Obgleich ein großer Vorteil des statisti-
schen Materials auf der Normalisierung 
und sorgfältigen Herstellung der Ver-
gleichbarkeit der Daten beruht, werden 
zahlreiche datentypspezifische Funktio-
nen für die Konvertierung entsprechend 
den Nutzerbedürfnisse angeboten, z. B. 
Währungsumrechnungen oder die Umfor-
mung in Grafiken.
Die Sorgfalt bei der Ausgestaltung zeigt 
sich auch in scheinbaren Kleinigkeiten: 
So lässt die Excel-Exportfunktion die 
Wahl zwischen der Speicherung mit oder 
ohne Layout.

Online-Hilfe
Die Online-Hilfe enthält vorbildliche Do-
kumentionen der unternehmensspezi-
fischen methodischen Grundlagen und 

Definitionen, wie man sie gerade im Be-
reich der Wirtschaftsinformationen auch 
bei professionellen Anbietern häufig ver-
misst.
Einen Teil dieser grundsätzlichen Infor-
mationen würde man sich auf den Inter-
netseiten des Herausgebers wünschen, 
die allerdings wenig fachliche Details zur 
Qualität der Inhalte und der Funktionali-
tät der Datenbank bieten. 
So bleibt Interessenten an der Datenbank 
nur die Orientierung auf der Grundlage 
der von Euromonitor angebotenen Test-
nutzung.

Homepage des Herausgebers: 
http://www.euromonitor.com/
Homepage für Interessenten des akade-
mischen Angebots Passport GMID:
http://www.euromonitor.com/PassportGMID
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Die wissenschaftliche Erschließung der 
Sammlungsbestände stellt neben dem 
Sammeln, Bewahren und Ausstellen eine 
Kernkompetenz musealer Arbeit dar und 
ist daher auch Teil der gemeinsam fest-
gelegten Richtlinien des Internationa-
len Museumsverbandes „Standards für 
Museen“.1 Seit einigen Jahren wird ent-
sprechend auch in diesem Bereich eine 
Diskussion zu Fachterminologien geführt, 
weil die Inventare für eine schnellere 
Erschließung auch EDV-gestützt erfasst 
werden.
Hierbei wird es als allgemein wünschens-
wert erachtet, sich auf einheitliche The-
sauri im deutschsprachigen Raum, vor 
allem in den Bereichen Objektbezeich-
nung, Material und Technik zu verstän-
digen.2 Erste Ansätze sind sowohl in der 
Fachgruppe Dokumentation des Deut-
schen Museumsbundes in Berlin als auch 
von den Arbeitsgruppen des MusIs-Pro-
jektes beim Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg (BSZ) in Konstanz 
gemacht worden.3

Basierend auf Erfahrungen bei der Kon-
zeption und dem Aufbau von Thesauri in 
diesen Bereichen, die Eingang fanden in 
den Objektbezeichnungsthesaurus des 
BSZ sollen hier einige Aspekte und Über-
legungen vorgestellt werden.

Vorüberlegungen zur Erstellung  
von Thesauri

Hier stellen sich zunächst einige grund-
sätzliche Fragen, die jedoch weit rei-

1  http://www.museumsbund.de/cms/filead-
min/geschaefts/dokumente/varia/Standards_
fuer_Museen_2006.pdf [06.03.09].

2  Vgl. zum Beispiel: http://museum.zib.de/mu-
seumsvokabular/ [17.03.2009].

3  Axel Ermert, Carlos Saro; Begriffsordnung 
und Terminologie- seit jeher unerlässlich für 
die Dokumentation. In: Information Wissen-
schaft und Praxis, Okt. 2008, S. 369-383; Jens 
Lill; Der Objektbezeichnungsthesaurus des 
BSZ- Textfassung des Vortrags im Rahmen 
der Informationsveranstaltung zu Fragen der 
Dokumentation in Museen“, 17. April 2007, 
Archäologisches Museum Konstanz, http://
titan.bsz-bw.de/cms/museen/musis/veran-
staltungen/Lill/_textfassung-OBZ.pdf oder 
bei: INFODATA eDepot; http://fiz1.fh-pots-
dam.de/volltext/musis/08150.pdf [06.03.09].

Terminologie in der Museumsarbeit unter besonderer 
 Berücksichtigung des Aspekts der Textilterminologie
Katharina Küster-Heise und Sylvia Mitschke, Mannheim

Museumsdokumentation

chende Folgen haben, wenn sie nicht 
vorab geklärt werden:
■ Wer wird die Thesauri nutzen?
■ Sollen sie sammlungsspezifisch oder 

allgemein angelegt sein?
■ Wie ausführlich sollten die Thesauri 

ausfallen?
■ Wer soll bei der Erstellung beteiligt 

werden?

In Museen und Archiven kommen die 
Nutzer häufig aus verschiedenen Gebie-
ten. Neben Wissenschaftlern, Kuratoren 
und Restauratoren arbeiten in den meis-
ten Häusern auch zahlreiche ehrenamtli-
che Mitarbeiter und Praktikanten an der 
Objekterfassung mit. So gilt es bei allen 
vorbereitenden Arbeiten zu bedenken, 
dass die Akzeptanz einer Datenbank in 
der Praxis sehr eng mit der konkreten 
Verwendbarkeit des Thesaurus für die 
verschiedenen Nutzergruppen zusam-
menhängt. Daher bietet sich ein eher all-
gemein gehaltener Aufbau an.

Die Thesauri müssen für alle Anwender 
verständlich sein, aber auch fachspezi-
fisch in die Tiefe gehen. 

Die Struktur der Thesauri muss sich an 
der jeweiligen Ausrichtung des Muse-
ums, d.h. an den Sammlungsbereichen, 
orientieren. Hier ist zu berücksichtigen, 
dass etwa Mehrspartenhäuser andere 
Bedürfnisse haben als Kunsthallen, deren 

Sammlungen sich auf einzelne Objekt-
gruppen (Gemälde, Grafik, Skulptur/Plas-
tik) beschränken.

Die Frage nach dem Umfang ist im 
Grunde unendlich, denn ein Thesaurus 
wächst kontinuierlich und bedarf auch 
weiterhin fachlicher Betreuung. Er sollte 
daher so ausführlich wie möglich, vor 
allem aber in den oberen Hierarchieebe-
nen nicht umfangreicher als nötig aus-
gestaltet sein. Spezialthesauri, wie etwa 
zur Ackerbaugeräte-Systematik, können 
sammlungsspezifische Anforderungen er-
gänzend abdecken.4

Welche Personen an der Erarbeitung be-
teiligt sind, richtet sich zunächst nach 
den verfügbaren Kapazitäten eines Mu-
seums. Ausgehend vom Quellenmate-
rial müssen für die Thesauri von den 
daran beteiligten Wissenschaftlern un-
terschiedlichster Disziplinen geeignete 
Kompromisse gefunden werden.

Der Begriff Leinwand macht deutlich, 
dass diese Frage nicht immer ganz ein-
fach zu lösen ist. Der Kunsthistoriker 
verwendet diesen Ausdruck traditionell 
für einen textilen Träger, auf den eine 
Malschicht aufgebracht wird. Der Mate-
rialforscher erhebt den berechtigten Ein-
wand, dass dieser Begriff impliziert, dass 
dieser Träger stets aus Leinen, also der 
Faser aus dem Stängel der Pflanze Linum 
usitatissimum L. gefertigt sei, was aber in 
der Realität oft nicht zutrifft. Der Textil-
techniker versteht darunter zudem einen 
bestimmten Bindungstyp, nämlich die 
Leinwandbindung, jedoch können Lein-
wände zum Beispiel auch in Köperbin-
dung gefertigt werden. Dieses Szenario 
zeigt die Komplexität solcher Begriffsdis-
kussionen, denen letztlich nur über die 
Formulierung genauer Definitionen zu 
entgegnen ist. 

4  W. Eckehart Spengler, Thesaurus zu Acker-
baugerät, Feldbestellung - Landwirtschaft-
liche Transport- und Nutzfahrzeuge - Werk-
zeuge (Holzbearbeitung), http://museum.zib.
de/museumsvokabular/index.php?main=dow
nload&ls=9&co=we&ln=de [18.03.09].

Abbildung 1: Bei der Objekterfassung wirken in 
einem Museum unterschiedliche Nutzergrup-
pen mit. (Foto: rem, Mannheim)
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Objektbezeichnungsthesaurus
Gerade die schriftliche und bildliche Er-
fassung von Kunst- und Kulturgütern in 
Museen sollte ausschließlich unter kon-
trollierten Bedingungen erfolgen.5 Sie 
bildet den Garant für eine umfängliche 
Recherchierbarkeit und damit für die voll-
ständige wissenschaftliche Erforschung 
des archivierten Materials.

Immer wieder gibt es in diesem Zusam-
menhang Überlegungen, bereits existie-
rende Schlagwortterminologien wie die 
Schlagwortnormdatei (SWD) der Deut-
schen Nationalbibliothek als Basis für 
die Erstellung eines Thesaurus zu ver-
wenden.6 Dabei treten allerdings andere 
Problematiken auf: Viele Begriffe des All-
tags, wie z. B. Konfetti, existieren nicht in 
der SWD, weil über sie entweder keine 
Literatur vorhanden ist oder die Begriffe 
nicht substantivisch angesetzt werden 
können.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Tauglichkeit zur Verwendung der SWD 
abhängig vom Themenbereich ist.
Zur genauen Definition und Erklärung 
der verwendeten Begriffe haben sich fer-
ner hinterlegte Verweise und Notizen als 
äußerst wichtig erwiesen. In Erläuterun-
gen können ergänzende Informationen 
hinzugefügt werden, die mithilfe hinter-
legter Literaturhinweise die notwendige 
Transparenz erhalten. Häufig können vor 
allem im Bereich der Technik ergänzende 
bildliche Darstellungen die Erklärungen 
verständlich machen – nach dem Motto 
„ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“. Die 
SWD hat sich hier häufig als nur bedingt 
brauchbar erwiesen. Begriffe werden in 
der Regel nicht erklärt und wenn, in sehr 
unterschiedlicher Qualität, aber es be-
steht eine gute Ausbaufähigkeit. 

Die Verwendung von SWD-Identnum-
mern aus der Schlagwortstammdatei si-
chert die eindeutige Identifikation eines 
bestimmten Begriffs sowie einen aner-
kannten Normierungsstandard. 

Mit Synonymverweisen können zudem 
Fehlbenennungen vermieden werden, 
indem die Synonyme auf die zu verwen-
denden Vorzugsbegriffe hinweisen. 

Homonymzusätze, die dem Deskriptor 
(Schlagwort) angeschlossen sind, verhin-
dern dass Begriffe, die mehrere Bedeu-
tungen haben können, aus der falschen 
Kategorie ausgewählt werden. So be-
nennt Krause <Trinkgefäß> eine spezielle 

5  Eine frei verfügbare Version des Objektbe-
zeichnungsthesaurus soll im Laufe des Jah-
res 2009 unter www./museumsvokabular.de 
eingestellt werden (freundl. mündl. Mittei-
lung Jens M. Lill, BSZ).

6  http://z3950gw.dbf.ddb.de/z3950/zfo_get_
file.cgi?fileName=DDB/searchForm.html 
[06.03.09].

Becherform. Durch den angehängten Zu-
satz wird verhindert, dass nicht eine an-
dere Krause, z. B. aus dem Textilbereich 
(z.B. Halskrause), ausgewählt wird.

materialthesaurus
Häufig ist erst nach intensiven naturwis-
senschaftlichen Analysen eine sichere 
Identifikation des verwendeten Rohstoffs 
möglich. Daher erscheint es besonders 
wichtig, die Möglichkeit für eine Benen-
nung mit einfachen, übergeordneten 
Bezeichnungen, wie etwa Metall, Textil, 
Holz u.ä. anzubieten. Gleichzeitig muss 
die Möglichkeit zur Auswahl von Mehr-
fachnennungen in jedem Fall gegeben 
sein. So kann etwa ein hölzerner Stuhl 
gefasst und sich seine Polsterung aus 
verschiedenen Füllmaterialien und Be-
zugsstoffen zusammensetzen.

Die in die Tiefe gehende Version des Ma-
terialthesaurus wird in Museen und Ar-
chiven üblicherweise überwiegend von 
Naturwissenschaftlern und Restaurato-
ren genutzt. Bei der Anlage bietet sich 
entsprechend der chemischen Konstitu-
tion der zu beschreibenden Objekte eine 
Trennung in Anorganik und Organik an. 
Wo diese Trennung nicht möglich ist, 
muss es demgegenüber gleichwertige 
Auswahlmöglichkeiten geben. So kann 
etwa eine Kittmasse sowohl aus anorga-
nischen, als auch aus organischen Mate-
rialien gearbeitet sein. 

Technikthesaurus
Im Bereich der technischen Verarbeitung 
muss nach den verschiedenen Herstel-
lungsverfahren in der Regel unterschie-
den werden in:

■ Formgebende Technik

■ Konstruktionstechnik

■ Verbindungstechnik

■ Verzierungstechnik

■ Veredelungstechnik

Diese wiederum werden geordnet nach 
allgemeinen Techniken, wie etwa bemalt, 
und speziellen Techniken, wie abgepas-
pelt. Durch zusätzliche Qualifikatoren 
in spitzwinkligen Klammern kann auch 
hier ein eindeutiger Bedeutungsbezug 
sichergestellt werden, so zum Beispiel 
appliziert <Textile Technik>. Grundsätz-
lich bleibt jedoch darauf zu achten, dass 
solche Zusätze dann beim Datenexport, 
etwa für Objektbeschriftungen, entfernt 
bzw. für den Museumsbesucher über-
setzt werden müssen.7

7  Vgl. Diskussion bei http://opus.bsz-bw.de/
swop/volltexte/2008/182/pdf/eva71dresch3.
pdf [18.03.09], S. 18.

Das Beispiel: Textilterminologie
Das enorm breite Anwendungsspektrum 
von Textilien macht die Erstellung eines 
eigenen Fachwörterschatzes zu einer au-
ßerordentlich schwierigen Aufgabe. Die 
Bandbreite der Textilterminologie reicht 
von der Gewinnung der verschiedenen 
Rohstoffe bis hin zum fertigen Produkt 
und den jeweils für dessen Fertigstellung 
benötigten Werkzeugen und Geräten. 
Schnittstellen finden sich daher nicht nur 
im Bereich Material, sondern auch zum 
Objekt- und Technikthesaurus.

Die verschiedenen Versuche in der Ver-
gangenheit erreichten in der Regel aber 
nur begrenzte Nutzergruppen.8 Außer-
dem blieb dabei die Tatsache unberück-
sichtigt, dass das gealterte Material aus 
dem musealen Bereich eine zum Teil 
stark erschwerte Lesbarkeit aufweist. 
Oftmals ist mangels erhaltener Kanten 
von textilen Flächen nicht mehr zu un-
terscheiden, ob es sich etwa um ein Ge-
webe oder ein Geflecht handelt. Diesem 
Umstand muss die Struktur eines The-
saurus mit der Bereitstellung geeigneter 
Oberbegriffe in hierarchischer Relation 
Rechnung tragen. Gleiches gilt auch 
für den Bereich des Materials. Gerade 
archäologische Textilien aus Bodenla-
gerung erlauben auch nach intensiven 
Analysen keine konkreten Aussagen 
über die Qualität des verwendeten Roh-
stoffs. Zudem sind etwa die verschiede-
nen Bastfasern, wie etwa Leinen, Hanf 
oder Nessel mikroskopisch nur schwer zu 
unterscheiden. Daher muss der entspre-
chende Thesaurus dem Ablauf der natur-
wissenschaftlichen Analysegänge ange-
passt werden. 

Berücksichtigt werden müssen außerdem 
unterschiedliche handwerkliche Traditi-
onen und Entwicklungen verschiedener 
Provenienzen. So bezeichnen die Bin-
dungsarten Quer- bzw. Längsrips und 
Gros de Tours bzw. Louisine technisch im 
Grunde dieselbe Leinwand ableitung, auf-
grund fachlicher Differenzen wird jeweils 
der eine oder andere Begriff aber für un-
geeignet oder schlichtweg falsch erklärt.
Hinzu kommt, dass vorhandenes Fachvo-
kabular im allgemeinen Sprachgebrauch 
unsauber verwendet wird. So ist die 
Wolle nach dem Textilkennzeichnungs-
gesetz einzig auf die Haare vom Schaf 
(OVIS) begrenzt, häufig wird der Begriff 
fälschlicherweise aber auch für die Haare 
anderer Tierarten, wie etwa Rindern oder 
Ziegen, verwendet. Andere Bezeichnun-
gen wiederum sind zwar üblich, sollten 

8  So z.B. der Textilthesaurus von Beate Spie-
gel (München 1990) der Landesstelle für 
die Betreuung der nichtstaatlichen Museen 
in Bayern oder  Winfried Helm, Marie-Luise 
Segl, Pragmatischer Leitfaden zur Inventari-
sation von Textilien in den Freilichtmuseen 
Finsteraus und Massing, Finsterau, 1992.
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aber wegen ihrer mangelnden bzw. unscharfen Aussa-
gekraft vermieden werden: Als Beispiel können hier die 
Begriffe Damast, Brokat oder der völlig inhaltsfreie Stoff 
gelten.
Als exemplarisch für den Einsatz der Textilterminologie 
soll das mit Mitteln der Europäischen Union finanzierte 
Projekt „Clothing and Identities. New Perspectives on 
Textiles in the Roman Empire (DressID)“ angeführt wer-
den, das sich der Erforschung römerzeitlicher Beklei-
dungstraditionen widmet und an den Reiss-Engelhorn-
Museen in Mannheim koordiniert wird.9 In Vorbereitung 
einer europaweit kursierenden Ausstellung müssen dort 
vor allem verschiedene Elemente antiker Bekleidung 
mehrsprachig benannt sowie Herstellungstechniken 
und Materialien antiker Textilien bestimmt werden. Als 
Quellen material dienen neben den erhaltenen archäolo-
gischen Textilien und Elementen der Bekleidung aus an-
deren Werkstoffen, wie etwa Fibeln, sämtliche bildlichen 
und schriftlichen Nachweise von Kleidung. Alle in die-
sem Zusammenhang gesammelten Informationen sollen 
in eigens dafür entwickelten, thesaurusbasierten Daten-
banken zusammengetragen und ausgewertet werden. 
Da innerhalb des Projekts zahlreiche unterschiedliche 
wissen schaftliche Vertiefungen wie etwa Archäologen, 
Papyrologen, Althistoriker, Textilrestau ratoren oder Che-
miker vertreten sind, stellt gerade die damit verbundene 
terminologische Diskussion eine große Herausforderung, 
aber auch eine einzigartige Gelegenheit dar. Um die viel-
fältigen Forschungsansätze zu kanalisieren, wurden daher 
eigene Arbeitsgruppen gebildet, die sich etwa ausschließ-
lich der Erarbeitung eines Fachvokabulars der verschiede-
nen Bekleidungselemente widmen. In einer gegenseitigen 
Ergänzungsarbeit und mit dem Ziel einer möglichst allge-
meinen Gültigkeit können dann dort die Erkenntnisse und 
Bedürfnisse aus allen Bereichen einfließen.
Als breite und einheitliche Grundlage für die entwickelte 
Terminologie wurden dabei die entsprechenden DIN-Nor-
men gewählt. DIN 60000 ff. befasst sich mit der Definition 
und Systematik von Textilien. Da sich die dort jeweils be-
schriebenen Begrifflichkeiten auf modernes Material be-
ziehen, musste die Datenbasis häufig noch aus der ent-
sprechenden Spezialliteratur und über Fachvokabulare 
ergänzt werden.10 Die auf diese Weise geschaffenen The-
saurusstrukturen sollen während des Projekts von den 
verschiedenen beteiligten wissenschaftlichen Disziplinen 
überarbeitet, ergänzt und verfeinert werden. Sie werden 
dann nach Abschluss publiziert und damit der weiteren 
Forschung zur Verfügung gestellt.

Der vorliegende Beitrag ist die Textfassung des von den 
beiden Autorinnen in der öffentlichen Veranstaltung des 
Arbeitskreises Terminologie und Sprachfragen (A-KTS) der 
DGI am 15. Oktober 2008 in Frankfurt am Main gehaltenen 
Vortrags.

9  Nähere Informationen zum Projekt unter: http://www.dressid.eu 
[17.03.09].

10  Unentbehrlich für die Erfassung historischer textiler Techniken: 
Annemarie Seiler-Baldinger, Systematik der Textilen Techniken, 
Basler Beiträge zur Ethnologie Band 32, Basel 1991 sowie das 
mehrsprachige textiltechnische Vokabular des Centre Internati-
onal d‘Etude des Textiles Anciens in Lyon/ F unter http://www.
cieta.fr/uk/publications.pdf (17.03.09). Beispielhaft für Spezialthe-
men sei die Spitzen- und Stickereisystematik unter http://mu-
seum.zib.de/museumsvokabular/documents/spitzen_stickerei.pdf 
[17.03.09] angeführt.
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1) Welche Politikfelder gewinnen aus 
Ihrer Sicht in Zukunft an Bedeutung?
Ich denke vor allem die ökologische 
Frage, sprich der Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen, wird immer 
wichtiger werden. In diesem Sinne wird 
auch der Ruf nach einer nachhaltigen 
Wirtschaftspolitik lauter werden. Die Po-
litik wird wieder mehr regulierend in das 
weltweite Wirtschafts- und Finanzsys-
tem im Interesse der Bürger und der Um-
welt eingreifen müssen. Auch in unserer 
Demokratie muss und wird sich dann ei-
niges verändern. Das repräsentative Sys-
tem hat seine Grenzen. Deshalb wird die 
Politik auch langfristig auf mehr Bürger-
beteiligung angewiesen sein.  

2) Wie ist Ihr Verhältnis zu Bibliothe-
ken, welche Erfahrungen haben Sie ge-
macht und wann waren Sie zuletzt in 
einer Bibliothek?
Durch meine langjährige Arbeit als Do-
zentin ist die Bibliothek ein wichtiger 
und vertrauter Ort für mich. Derzeit bin 
ich selbstverständlich aufgrund meines 
Berufes weniger in Bibliotheken – zuletzt 
war ich vor einem viertel Jahr dort. 

3) Wo sehen Sie Verbesserungs- und 
Entwicklungspotenzial?
Ich mache mir vor allem um die Univer-
sitätsbibliotheken Sorgen. Die Univer-
sitäten bekommen immer weniger Geld 
und Professoren wie Studenten beklagen 
schon seit einiger Zeit, dass beispiels-
weise sehr wenige Neuerscheinungen 
verfügbar sind und auch der Zeitschrif-
tenbestand reduziert wurde. Auch in 
Schulbibliotheken sieht es oft nicht bes-
ser aus. Es muss dort für alle Schüler die 
Möglichkeit geben, sich die Schulbücher 
und weitergehendes Material auch aus-
zuleihen. Oftmals können Schulbiblio-
theken aus Kostengründen überhaupt 
nicht mehr oder gerade so mit ehrenamt-
lichen Stellen aufrechterhalten werden. 
Als Kommunalpolitikerin tut es mir auch 
immer wieder weh, hören zu müssen, 

„In Zeiten dieses Informationsüberflusses muss den  Kindern 
und Jugendlichen von Lehrern gezeigt werden, wie man 
 Informationen auswählt und kritisch damit umgeht.“

Fragen an Dr. Dagmar Enkelmann, MdB, von Ronald Kaiser B.A. und Prof. Dr. Wolfgang Ratzek

Dr. Dagmar Enkelmann, Dipl-Histo-
rikerin. Mutter dreier Kinder. Nach 
dem Studium der Geschichte an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig als 
Geschichtslehrerin an der Jugend-
hochschule Bogensee tätig. Mit-
glied der Volkskammer. Von 1990 
bis 1998 und seit 2005 Mitglied des 
Deutschen Bundestages und Erste 
Parlamentarische Geschäftsführerin 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE. 
Dr. Enkelmann engagiert sich in 
diversen Gremien, zum Beispiel 
als Mitglied im Ältestenrat und im 
Ausschuss für Wahlprüfung, Immu-
nität und Geschäftsordnung, in der 
Kommission des Ältestenrats für die 
Rechtsstellung der Abgeordneten 
und seit 2008 als stellvertretendes 
Mitglied im 3. Stiftungsrat der Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur

dass in vielen Kommunen Bibliotheken 
aus Kostengründen geschlossen werden. 
Das sind Fragen, die beim Bildungsgipfel 
der Bundesregierung aus gutem Grund 
nicht erwähnt wurden: Oftmals fehlt 
eben bei den Kommunen das Geld, um 
langfristige Bildungsarbeit  - und Biblio-
theken sind dabei ein wichtiger Baustein 
– zu leisten. Zudem können Bibliotheken 
mehr sein als nur ein Bücherspeicher: 
Durch Lesungen und andere Veranstal-
tungen kann man diesen Ort sehr leben-
dig machen. 

4) Wie könnten Ihre Vorstellungen um-
gesetzt und finanziert werden?
Was die Universitäten betrifft, müssten 
die Länder wieder mehr Bereitschaft zei-
gen, diese Orte der Zukunft auch mit an-
gemessenem Geld auszustatten. Es kann 
nicht der Weisheit letzter Schluss sein, 
wie Bundesbildungsministerin Schavan 
dafür einzutreten, die durch die Sparpoli-
tik entstandenen „Löcher“ mit dem Geld 
der Studierenden zu stopfen. Da wundert 
es mich nicht, wenn – wie jetzt bekannt 
wurde - immer weniger junge Menschen 
anfangen zu studieren. Schon jetzt ent-
scheiden sich sehr wenige Studenten aus 
der Arbeiterschaft oder der unteren Mit-
telschicht für ein Studium – dieser Trend 
wird durch Studiengebühren noch ver-
stärkt und die Kluft zwischen den Schich-
ten vertieft sich. Chancengleichheit zu 
schaffen heißt für uns als Linke in erster 
Linie die existentiellen Güter kostenfrei 
bzw. zu geringen Kosten zur Verfügung 
zu stellen. Bildung sollte deshalb nicht 
zu einer Luxusware werden und keinem 
Landes- oder Bundeshaushalt zu teuer 
sein.

5) Wie stehen Sie dazu ein Bibliotheks-
gesetz nach dem Vorbild anderer Län-
der zu erlassen?
Ich denke nur grundsätzlich, dass es 
besser wäre, mehr kulturelle Kompeten-
zen in Bundeshand zu geben. Nur mit 
einer zentraleren Geldverteilung, die be-
stimmte Standards setzt, kann in ganz 
Deutschland ein vernünftiges und gleich-
wertiges Bibliothekssystem
geschaffen werden.
Ein Bibliotheksgesetz könnte dafür ein 
wichtiger Rahmen sein, wenn es verbind-
liche und einklagbare Regelungen ent-
hält.

6) Über welche Quellen halten Sie sich 
über die Entwicklung in der IT-Welt, 
aber auch über Bibliotheken auf dem 
Laufenden?
Unter anderem über Tageszeitungen.
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7) In einer sich veränderten Wissensgesellschaft ist die 
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz 
wichtig. Wer sollte sich dafür verantwortlich zeigen?
Ich denke gerade in Zeiten des Internets ist es unerläss-
lich, schon sehr früh den Umgang mit Medien zu lernen. 
Deshalb sehe ich in erster Linie die Schule als wichtigste 
Instanz bei der Vermittlung. In Zeiten dieses Informations-
überflusses muss den Kindern und Jugendlichen von Leh-
rern gezeigt werden, wie man Informationen auswählt und 
kritisch damit umgeht. Das gilt natürlich auch für die ge-
druckte Medienwelt. 

8) Wie sehen Sie die Rolle des Mediums Buch in der digi-
talen Gesellschaft?
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das Buch als Me-
dium erhalten wird. Digitale Bücher werden – wie auf der 
letzten Buchmesse zu sehen war – sicher an Bedeutung 
gewinnen. Doch mir geht es so wie vielen anderen Lesern: 
Ein Buch liest man lieber, wenn man es gedruckt in der 
Hand hat. 

9) Wie können Bibliotheken einen Beitrag zur Demokra-
tie leisten?
Bibliotheken müssen für alle zugänglich sein. Dazu gehören 
vor allem auch niedrige Nutzungsgebühren. Bildungschan-
cen durch qualitative Angebote zu ermöglichen wäre schon 
sehr viel. Dies müsste auch durch ein besseres und breite-
res Angebot von modernen Medien in Bibliotheken ermög-
licht werden. Das heißt konkret, dass die Bibliotheken eine 
gute Ausstattung und auch personell größere Kapazitäten 
brauchen, um ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. Denn 
welcher Ort ist besser geeignet für thematische Auseinan-
dersetzungen und Diskussionen als eine Bibliothek?

10) Wenn Bibliotheken einen Beitrag zur Demokratie 
leisten, durch den freien Zugang zu Informationen, dann 
müssen auch Gelder zum Erwerb von Medien und Lizen-
zen zur Verfügung gestellt werden. Ist das nicht ein Wi-
derspruch, wenn Kommunen sehr häufig beim Kulture-
tat sparen. Viele Bibliotheken stehen vor der Schließung 
mangels Finanzmitteln. Sind der Politik Bibliotheken 
nichts wert?
Wie ich schon angedeutet habe, glaube ich, dass sich viele 
Landes- und Bundespolitiker gar nicht vor Augen führen, 
was ihre Sparwut eigentlich für reale Konsequenzen hat. 
Zudem verdammt der neoliberale Zeitgeist ohnehin alle 
öffentlichen Einrichtungen. Stattdessen sollten private In-
vestoren diese Aufgabe übernehmen – so das Mainstream-
Credo. Das führt dann zu solch absurden Zuständen, dass 
die Universitätsbibliotheken von Autokonzernen bewirt-
schaftet werden, wie es an der Technischen Universität 
Berlin der Fall ist. Dort heißt die Bibliothek „Volkswagenbi-
bliothek“. Welches Interesse Konzerne an der Übernahme 
derartiger Verantwortung haben, kann man sich leicht aus-
rechnen. Das kann einfach kein Zukunftsmodell sein. 

11) In den Medien und in der Politik ist gelegentlich von 
einer vermeintlichen „Parallelgesellschaft“ die Rede. 
Was können Bibliotheken leisten, um eine kulturelle 
Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden.  
Sie können durch ihr Lese-Angebot und ihr kulturelles En-
gagement dazu beitragen, dass Menschen aufeinander 
zugehen. Dazu gehört meiner Ansicht nach auch ein brei-
teres multilinguales Bücher-, Zeitschriften- und Mediensor-
timent. Bibliotheken können so auch zum Treffpunkt ver-
schiedener Kulturen werden. Mit einem rein deutschen An-
gebot wird das natürlich nicht stattfinden.

12) Wie können Bibliotheken einen Beitrag zur Integra-
tion von Migranten leisten?

I n t e r v i e w  E n g e l m a n n

Integration kann nur mit einem gegenseitigen Miteinander gelin-
gen. Menschen muss die Möglichkeit zu persönlichem und kul-
turellem Kontakt geboten werden. In diesem Sinne können Bib-
liotheken - wie bereits angedeutet - solche Orte sein. Migration 
bedeutet aber nicht in erster Linie eine Last sondern vor allem 
Bereicherung. Mit einem multikulturellen Sortiment und Angebot 
von Bibliotheken kann erreicht werden, dass das Interesse bei-
der Seiten – von Deutschen und Migranten – aneinander geweckt 
wird. 

13) Wohin wird sich die Informations- und Wissensgesellschaft 
aus Ihrer Sicht hin entwickeln?
Ich sehe die Gefahr, dass der Sparwahn der Kommunen, der Län-
der und des Bundes zu einem immer beschränkteren Zugang zu 
Wissen für breite Teile der Bevölkerung führt. Die Bildungspoli-
tik der Bundesregierung ist seit Jahren auf die Förderung von Eli-
ten abgestellt. Die gesamtgesellschaftliche Wissensbildung wird 
dabei immer mehr zur Nebensache. Ich halte diese Entwicklung 
für sehr gefährlich. Denn einen Zugang zu Wissen zu garantieren, 
ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit und der Teilhabe, son-
dern vor allem auch eine Voraussetzung für eine funktionierende 
Demokratie. Wir haben in den letzten Jahren genug Beispiele 
dafür gehabt, was passiert, wenn wir die Menschen in struktur-
schwachen Regionen einfach aufgeben: Das bereitet den Boden 
für Rechtsextremismus. Ich kann auch aus meiner Erfahrung als 
Brandenburger Politikerin nicht genug davor warnen, den Rech-
ten durch den Rückzug des öffentlichen Engagements das Feld zu 
überlassen. 

14) Zum Schluss noch die Frage: Welches Buch haben Sie zu-
letzt gelesen?
Henning Mankell: „Kennedys Hirn“.
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„Großer Markt für Informationsvermittler!“

Fragen an den Parlamentarischen Staatssekretär Andreas Storm,  
Bundesministerium für Bildung und Forschung, von Ronald Kaiser B.A. und Prof. Dr. Wolfgang Ratzek 

1) Die deutschen Bibliotheksverbände 
streben die Einführung von Biblio-
theksgesetzen nach dem Vorbild ande-
rer Länder an. Wie stehen Sie dazu, ein 
Fachinformationsprogramm für Wirt-
schaft, Wissenschaft (Hochschule), Tech-
nologie, Forschung und Entwicklung 
(wieder-) aufzulegen? 
Der Medieneinsatz im Hochschulbereich 
liegt nach der Neuordnung der Zustän-
digkeiten zwischen Bund und Ländern in 
der alleinigen Verantwortung der Länder. 
Bislang sind auch keine programmati-
schen Konzepte an das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung herange-
tragen worden, die ein Fachinformations-
programm des Bundes tragen könnten. 

2) In einer sich verändernden Wissens-
gesellschaft ist die Vermittlung von 
Informations- und Medienkompetenz 
wichtig. Wer sollte sich dafür verant-
wortlich zeigen?
Dringend notwendig erscheint mir eine 
informationstechnische Grundbildung, 
die an den kulturellen Fragen der Infor-
mationsgesellschaft und an der Lebens-
welt der Jugendlichen ausgerichtet ist 
und diesen Orientierungskompetenz in 
der Informationsüberflussgesellschaft 
vermittelt – dies entspricht dem staatli-
chen Bildungsauftrag. 
In der umfassenden Einflussnahme und 
Wirkung der digitalen Medien liegt eine 
bildungspolitische Herausforderung. 
Die inzwischen ausgeprägte Entwick-
lung des Internet zu einem Medium, die 
Konvergenz der Medienwelten, die Wei-
terentwicklung der Suchmaschinen, die 
Möglichkeiten der Visualisierung, die 
Anwendungen im Bereich Web 2.0, die 
Computerspiele und die Informationsflut 
haben eine Fülle von Fragen aufgewor-
fen, die heute im Zusammenhang mit 
dem Urheberrecht, dem Jugendmedien-
schutz, dem Persönlichkeitsschutz, den 
Fragen des Vertrauens und der Verant-
wortung im Netz, mit Suchtverhalten, mit 
E-Learning und kooperativen Arbeitsfor-
men sowie den strukturellen Verände-
rungen der Wirtschaft und Gesellschaft 
diskutiert werden. Die Quintessenz all 
dieser Diskussionen lautet: Wir brauchen 
den urteilsfähigen kompetenten Nutzer, 

wir brauchen eine breite Medienbildung. 
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung wird zusammen mit den So-
zialpartnern im Bereich der Ausbildung 
und des Übergangs von Schule und Beruf 
dieses Bildungsthema in Kürze aufgrei-
fen. Für den schulischen Bereich sind die 
Länder in der Verantwortung.

3) Wie sehen Sie die Rolle von Printme-
dien (insbesondere Fachzeitschriften 
oder Lehrbüchern) in der digitalen Ge-
sellschaft?
Genau so wie der Buchdruck nicht die 
Handschrift ersetzt hat, das Fernsehen 
nicht das Radio und das Internet nicht 
die Zeitung, werden die digitalen An-
gebote, seien es Fachzeitschriften oder 
Lehrbücher, auch die Printmedien nicht 

ersetzen. Sie werden diese jedoch ergän-
zen, und in diesem Miteinander entsteht 
ein Mehrwert für Bildung, bei der jedes 
Medium gezwungen sein wird, seine 
Stärken deutlicher hervorzuheben.

4) Trotz ca. 4 Mio Analphabeten und 
schlechtem PISA-Ranking scheinen Bi-
bliotheken und andere Informationsver-
mittler in der Diskussion ausgeblendet 
zu sein. Können Sie sich das erklären?
Gerade in der Folge der PISA-Diskussion 
hat das öffentliche Interesse an Literatur 
und am Lesen, auch am Wert des Vorle-
sens für Kinder, stark zugenommen Dies 
schlägt sich auch in der gesteigerten Prä-
senz dieser Themen in den Medien nie-
der. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
diese Entwicklung an den Bibliotheken 
gänzlich vorüber geht. Für die Informati-
onsvermittler dürften zwar die wachsen-
den Möglichkeiten der Suchmaschinen 
eine große Konkurrenz darstellen. Geht 
es jedoch um Bewertung von Information 
und um Selektion, so sehe ich weiterhin 
gerade für die Informationsvermittler 
einen großen Markt.

5) Wie kann das Problem gelöst werden, 
dass Wissen mit staatlichen Fördermit-
teln generiert wird und durch Abonne-
ments und Lizenzen, z.B. für Fachzeit-
schriften, Online-Datenbanken, teuer  
zurück erworben werden muss?
Es ist ganz natürlich, dass die Wert-
schöpfung, die die Verlage für die Infor-
mationsversorgung der Wissenschaft und 
der Öffentlichkeit erbringen, bezahlt wer-
den muss. Allerdings haben ungewöhn-
lich hohe Renditeerwartungen mancher 
Verlage das Zusammenwirken mit der 
Wissenschaft erheblich gestört. Dies hat 
schließlich auch zu den open access-Stra-
tegien der Wissenschaft geführt, die das 
Gleichgewicht der Kräfte in der Informa-
tionsversorgung wieder herstellen sollen.

Zum Schluss erlauben Sie uns noch die 
Frage: Welches Buch würden Sie uns 
empfehlen?
Die Bibel, weil sie in Printform noch lange 
die Oberhand über ihre elektronische 
Ausprägung behalten dürfte.

Andreas Storm, seit 2005 Parlamen-
tarischer Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Bildung und For-
schung und Mitglied des Deutschen 
Bundstages für die CDU. Nach sei-
nem Studium der Vorwirtschaftslehre 
folgten Tätigkeiten unter anderem 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Entwicklung, Umwelt und 
quantitative Wirtschaftsforschung 
oder als Referent in der Grundsatzab-
teilung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft in den Arbeitsgebieten: 
Konjunkturanalyse und -prognose 
sowie ökonometrische Modellanaly-
sen. Andreas Storm ist Mitglied im 
Kuratorium Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung e.V. (DIW), Stif-
tung Lesen und Wissenschafts-Pres-
sekonferenz e.V.
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Eigentlich wollte ich nie studieren. Als 
ich vor zehn Jahren meine Ausbildung 
an der Sächsischen Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den begann, wollte ich zunächst nicht 
mehr, als nach meiner Ausbildung in 
einer Bibliothek arbeiten. Heute sitze ich 
nun hier, an meinem Fenster mit Blick 
auf den Eifelturm und verbringe ein tol-
les Jahr in Frankreich.

Wie bin ich hier her gekommen? Nach 
meiner Ausbildung in Dresden ging ich 
nach Munster in Niedersachsen, in eine 
kleine öffentliche Bibliothek in Mitten 
der Lüneburger Heide.  Dort wurde ich 
als stellvertretende Leiterin eingestellt, 
zunächst befristet für zwei Jahre. Nach 
den zwei Jahren ging der Vertrag in eine 
unbefristete Stelle über und wäre eigent-
lich die beste Bedingung für einen siche-
ren Job gewesen. Dennoch entschied ich 
mich nach vier Jahren, im Verlauf des 
folgenden Jahres meine allgemeine Fach-
hochschulreife nachzuholen, das hervor-
ragende Arbeitsklima zu verlassen und 
mein Studium in der Fachrichtung Bib-
liotheks- und Informationsmanagement 
(Bachelor) in Stuttgart an der Hochschule 
der Medien zu beginnen. 

Mein Beweggrund für das Studium war 
weniger der Wunsch nach einer Spezi-
alisierung, als vielmehr das gesamten 
Einsatzspektrums im Bibliothekswesen 
kennen zu lernen. Praktika nutzte ich 
dazu, um im Archiv bei der Sächsischen 
Zeitung in Dresden zu arbeiten und in 
der Bibliothek des Südwestrundfunks 

Newcomer Corner

Vom Hörsaal direkt ins Herz Frankreichs 
Katlen Reimann, Paris (Frankreich)

Abbildung 1: Typisch für die Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) ist eine sehr eigenwillige 
Typographie, die man auf allen Hinweisschildern und Drucksachen findet (Foto: Ockenfeld).

Abbildung 2: Das Heinrich-Heine-Haus mit dem flachen Vorbau der Bibliothek auf der linken Seite
(Foto: Ockenfeld).

in Stuttgart. Das letztere war durch die 
Zuarbeiten und Recherchetätigkeit für 
Sendebeiträge sehr anregend und inter-
essant. 

Als sich mein Studium dem Ende nä-
herte, wurde ich durch eine Ausschrei-
bung in der Liste Inetbib auf das Aus-
landspraktikum in der Maison Heinrich 
Heine in Paris aufmerksam. Ich zögerte 
nicht lange und bewarb mich um den 
Platz. Ursprünglich wurde die Stelle 
schon im Februar ausgeschrieben. Da 

die erste Kandidatin aus persönlichen 
Gründen das Praktikum jedoch nicht an-
treten konnte, wurde die Stelle erneut 
ausgeschrieben. Neben mir gab es, wohl 
nur noch eine weitere Bewerberin. Mit 
der Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch fuhr ich Anfang Juli nach Paris 
und erhielt nach kurzer Zeit die Zusage. 

Für mich ging damit der Wunsch eines 
Auslandsaufenthaltes in Erfüllung. Seit 
Mitte September 2008 bin ich nun in 
Paris und arbeite hier in einem sehr klei-
nen entspannten Team, bestehend aus 
der Bibliothekarin Frau Sastre und mir als 
Praktikantin sowie einigen studentischen 
Hilfskräften aus dem Haus, die vor allem 
die Eingangskontrolle übernehmen.

Das konzept der Cité Internationale 
Universitaire de paris

Das Heinrich-Heine-Haus befindet sich 
auf dem parkähnlichen Gelände der Cité 
Internationale Universitaire de Paris 
(CIUP) - am südlichen Stadtrand von 
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N e w c o m e r  C o r n e r

Paris. Die CIUP – eine Art Studenten-
wohnsiedlung – besteht aus 40 verschie-
denen Häusern die jeweils einer Nation 
zugeordnet sind. Vertreten sind zum 
Beispiel Argentinien, Kambodscha, Ka-
nada, Griechenland, Tunesien, Indien, 
Italien, Libanon und viele mehr. Das 
Konzept entstand in den zwanziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts durch das 
große Engagement von Émile Deutsch 
de la Meurthe, der etwas gegen die 
schlechten Wohnbedingungen für 
die Pariser Studenten tun wollte. 
Heute leben in den Häusern etwa zur 
Hälfte Bewohner der Nationalität des 
jeweiligen Hauses, während die andere 
Hälfte aus all den anderen Nationen 
stammt. So wird auch innerhalb der 
Häuser der internationale Austausch 
gefördert.

Daneben gibt es ein zentrales Haupt-
gebäude, die Maison Internationale. 
Dort sind eine Bibliothek mit franzö-
sischsprachigen Beständen, eine Bank-
filiale, ein Schwimmbad, eine große 
Mensa sowie ein Theater, in dem re-
gelmäßig Aufführungen und Konzerte 
stattfinden, untergebracht. Zudem gibt 
es unzählige sportliche Einrichtungen 
und Angebote auf dem Gelände.

Die maison Heinrich Heine  
und ihre Bibliothek

Die Maison Heinrich Heine ist das deut-
sche Haus in der CIUP und wurde 
– nach Plänen des Architekten Johan-
nes Krahn – im Jahre 1956 eröffnet. 

katlen Reimann, B. A.

(Jg. 1980) hat eine abgeschlossene 
Ausbildung als Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste, 
Fachrichtung Bibliothek und legte im 
Sommer 2008 ihre Bachelorprüfung an 
der Hochschule der Medien in Stutt-
gart ab. Seit September 2008 arbeitet 
sie als Praktikantin in der Bibliothek 
der Maison Heinrich Heine in Paris.
kr020@hdm-stuttgart.de

  D i e  A u t o r i n

Neben den ca. 100 Zimmern für Stu-
denten und Wissenschaftler gibt es im 
Haus einen Veranstaltungssaal, der 
auch immer wieder internationale Pro-
minenz anzieht, sowie die Bibliothek.  
Der überwiegende Teil der Literatur 
ist in deutscher Sprache und nur zehn 
Prozent in Französisch. Aufgrund des 
Namensträgers Heinrich Heine hat die 
Bibliothek eine sehr gut ausgestattete 
Literatursammlung von und über ihn, 
aber auch zu anderen Schriftstellern. 
Zudem gibt es noch Bücher zu weite-
ren Fachrichtungen wie Philosophie, 
Geschichte, Sozialwissenschaften, Film 
und Kunst, aber auch DVDs und CDs. 
Zum Arbeiten stehen ca. 40 Arbeits-
plätze zur Verfügung. Der Benutzer-
kreis besteht überwiegend aus Studen-
ten der CIUP, aber auch aus Lesern aus 
ganz Paris. Die einzige Voraussetzung, 
um sich als Nutzer in der Bibliothek 
einschreiben zu können ist, dass man 
gute Deutschkenntnisse haben muss.  
Geöffnet ist die Bibliothek täglich von 
10:00 bis 23:00 Uhr einschließlich Sams-
tag und Sonntag. Beaufsichtigt wird sie 

in dieser Zeit von den studentischen 
Hilfskräften aus dem Haus, die sich 
damit etwas dazu verdienen können. 
Die Bibliothek ist eine One-Person- Lib-
rary und die Bibliothekarin Frau Sastre 
wird immer für die Dauer von einem 
Jahr von einem Praktikanten mit ab-
geschlossenem Hochschulstudium un-
terstützt. Dies bietet den Absolventen 
erste oder weitere berufliche Erfahrun-
gen in Verbindung mit einem Auslands-
aufenthalt und sie können ihr Studium 
an einer Pariser Universität fortsetzen.  
Die Praktikanten wohnen kosten-
frei im Haus und werden über ein 
Stipendium vergütet. Die wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden 
(9:00 bis 13:00 Uhr) und einen Sams-
tagsdienst pro Monat. Die Praktikan-
ten sind zum einen für die Einarbei-
tung der Medien und andererseits für 
das Ausleihen der Medien zuständig.  
Eine Besonderheit der Bibliothek ist, dass 
es keine abgetrennten Büroräume für 
das Personal gibt, sondern sich die Ar-
beitsplätze direkt nahe dem Eingang zur 
Bibliothek befinden. Der ein oder andere 
Leser betritt dadurch manchmal etwas 
zögerlich die Bibliothek, weil er den Ein-
druck hat, er betrete damit den inoffiziel-
len Bereich.

Im Rückblick auf das letzte halbe Jahr 
kann ich sagen, dass dies einige sehr 
schöne Monate waren, in denen ich viel 
gesehen und erlebt habe. Ich kann Frank-
reich für einen Auslandaufenthalt nur 
wärmstens empfehlen, frei nach dem 
Motto „Vive la France!“.

Abbildung 3: Für die Arbeitsplätze gibt es keinen abgetrennten Raum. Wer die Bibliothek betritt 
kommt unweigerlich hier vorbei (Foto: Reimann).

Abbildung 4: Die Leseräume sind bis spät 
abends bevölkert (Foto: Ockenfeld). 
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In wirtschaftlichen Krisenzeiten gewinnt 
für die Unternehmen die Qualität der BI-
Lösungen zusätzlich an Bedeutung. Dies 
hindert sie nach einer Studie von core-
telligence (www.coretelligence.de) aber 
nicht daran, bei den Investitionen den 
Gürtel enger zu schnallen und sich ge-
genüber dem letzten Jahr etwas zu be-
schränken. Damit Business Intelligence 
in den derzeitigen schwierigen Konjunk-
turverhältnissen einen aktiven Beitrag 
zur Krisenbewältigung des Unterneh-
mens leistet, sollen vor allem die tech-
nische Infrastruktur schlanker gestaltet 
und die BI-Prozesse stärker mit den Ge-
schäftsprozessen verzahnt werden. 

Business Intelligence soll aktiven Beitrag zur krisenbewältigung leisten
Firmen planen schlankere BI-Technik und engere Verzahnung von BI- und Geschäftsprozessen 

Viertel der Firmen in mittlerem oder ge-
ringerem Umfang, lediglich neun Prozent 
der Anwender wollen tiefere Einschnitte 
in ihr BI-Engagement vornehmen und mit 
geplanten komplexeren Vorhaben erst in 
den nächsten Jahren an den Start gehen.

Da die meisten Unternehmen der core-
telligence-Erhebung zufolge ihre Hände 
sowieso nicht in den Schoß legen wollen, 
ist die Frage interessant, welche konkre-
ten Schritte ins Auge gefasst werden, 
damit BI in der aktuellen Konjunktursi-
tuation zum Krisenhelfer werden kann. 
An vorderster Stelle steht dabei für 62 
Prozent eine Konsolidierung der techni-
schen Infrastruktur, weil sie sich häufig 
als Folge unkoordinierter Einzelprojekte 
sehr heterogen entwickelt hat und da-
durch zu hohe Betriebskosten, unnötige 
Redundanzen und eine schwer steuer-
bare Komplexität aufweist. ähnlich viele 
wollen sich auch einer stärkeren Integra-
tion von BI mit den Geschäftsprozessen 
widmen und die internen BI-Konzepte 
vereinheitlichen. Ein weiterer Schwer-
punkt in den Vorhaben besteht für jeden 
zweiten Befragten darin, das BI-Ver-
ständnis zwischen Fachbereichen und IT 
zu verbessern. Auch die Steigerung der 
Benutzerakzeptanz soll nach Meinung 
von 45 Prozent der Befragten einen Bei-
trag zur Krisenbewältigung leisten. „In 
der gegenwärtigen Konjunktursituation 
verbirgt sich auch die Chance, dass die 
Unternehmen infolge der veränderten 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
einen kritischeren Blick auf die bisheri-
gen Strategien, Vorgehensweisen und 
Prinzipien richten“, sieht coretelligence-
Geschäftsführerin Marianne Wilmsmeier 
nicht nur negative Effekte. Denn nach 
einer längeren Zeit des stetigen und oft 
unorganisierten Wachstums bei BI-Lösun-
gen seien Strukturen entstanden, die das 
Nutzenpotenzial nicht ausreichend aus-
schöpfen und Hürden für die weitere Ent-
wicklung aufweisen würden. „Deshalb 
ist eine solche Phase des Atemholens 
durchaus von Vorteil, weil die Frage der 
Konsolidierungserfordernisse stärker in 
den Vordergrund gerückt werden kann.“ 
Einen ähnlichen Standpunkt vertreten 
auch eine Reihe Firmen. Denn 54 Prozent 
planen durchgreifende Stärke-/Schwäche-
analysen, 37 Prozent wollen sogar ihre BI-
Strategie ganz neu aufsetzen.

Dem Urteil der befragten BI-Verantwort-
lichen aus über 250 Firmen zufolge hat 
Business Intelligence gerade auch unter 
schwierigen wirtschaftlichen Bedingun-
gen einen hohen Stellenwert für den Un-
ternehmenserfolg. Jeder zweite sieht in 
solchen Zeiten sogar noch größere Not-
wendigkeiten an BI-Lösungen als sonst. 
Eine gegenteilige Position nehmen le-
diglich sieben Prozent ein, für alle ande-
ren ermisst sich der Wert von Business 
Intelligence-Maßnahmen weitgehend 
unabhängig von konjunkturellen Verhält-
nissen. 

Diesen Einschätzungen entspricht jedoch 
nicht das Investitionsverhalten der Fir-
men. So gibt fast ein Drittel der Befrag-
ten an, dass im laufenden Jahr die BI-
Budgets geringer ausfallen als 2008. In 
zusätzlich jedem zehnten Betrieb sind die 
Investitionsplanungen noch mit Fragezei-
chen versehen. 

Allerdings gibt es auch eine Reihe Un-
ternehmen (12 Prozent), die für das ak-
tuelle Jahr sogar mehr Geld ausgeben 
wollen. Bei fast der Hälfte der Unterneh-
men wird sich jedoch nicht viel ändern. 
Ihre Maßnahmenintensität soll sich den 
gegenwärtigen Planungen zufolge auf 
einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr 
bewegen. Auch zu Verschiebungen von 
Projekten, die ursprünglich für 2009 vor-
gesehen waren und nun auf einen späte-
ren Zeitpunkt terminiert werden, kommt 
es nur in einem sehr begrenzten Teil der 
Unternehmen. Dies erfolgt bei einem 

Die Unternehmensberatung coretel-
ligence wendet das Konzept der BI-
Agenda an. Er beruht auf einer systemi-
schen Betrachtung aller tatsächlich rele-
vanten Erfolgsfaktoren, vermeidet einen 
zu starken Technikfokus und weist statt-
dessen den Geschäftsprozessen einen 
elementaren Stellenwert zu.

Die gesamte Studie ist erhältlich unter 
http://www.agentur-denkfabrik.de/
downloads/coretelligence/coretelligence_
research_bi-und-wirtschaftskrise.zip
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Eine der wichtigsten Spezifikationen für 
elektronisches Dokumenten- und Records 
Management (RM) in Europa ist MoReq2 
(Model Requirements for the Manage-
ment of Electronic Records Version 2). 
Sie rückt vor dem Hintergrund steigen-
der Anforderungen an Compliance und 
Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von RM-
Lösungen immer stärker ins Blickfeld. In 
ihrem Seminar „Records Management für 
die effektive und sichere Dokumentation 
der Geschäftstätigkeit“ bietet die PRO-
JECT CONSULT GmbH Anwendern jetzt 
die Möglichkeit, Records Management 
praxisnah näher kennen zu lernen. 
Die Termine sind Dienstag, 12. Mai 2009, 
in Frankfurt am Main/Offenbach (Shera-
ton Hotel) und Donnerstag, 14. Mai 2009, 
in München (Sofitel Bayerpost), jeweils 
von 9:00 bis 17:30 Uhr.
Der Begriff des Records Management ist 
im deutschen Sprachraum bislang noch 
wenig verbreitet und wird oft mit elek-
tronischer Archivierung gleichgesetzt. 
Gleichwohl finden sich viele Ansätze aus 
der Archivierung hier wieder; vor allem 
ist RM eine wichtige Komponente von 

ECM Enterprise-Content-Management, 
die besonders zur Erfüllung von Informa-
tion-Management-Compliance notwen-
dig ist. RM hat damit maßgeblichen Ein-
fluss auf die Wirtschaftlichkeit von Unter-
nehmen, welche sich durch den Einsatz 
von ECM-Lösungen und die Straffung 
von Geschäftsprozessen deutlich erhö-
hen lässt. In dem von dem renommierten 
ECM-Berater Dr. Ulrich Kampffmeyer ge-
leiteten Seminar erfahren die Teilnehmer 
alles, was sie über Einsatz und Nutzen 
von Records Management wissen sollten 
und wie sie ihre Informationen mit dem 
neuen Standard MoReq2 effizient ver-
walten können. Darüber hinaus berich-
ten Referenten der beteiligten Hersteller 
über „Aktenpläne, Ordnungsstrukturen 
und Visualisierung im Records Manage-
ment“ (Saperion) „Records Manage-
ment und Archivierung“ (SER Solutions 
Deutschland) „MoReq2 Tests und Zertifi-
zierung“ (imbus AG), „Records Manage-
ment und Outsourcing“ (Iron Mountain), 
„Records Management, Workflow und 
Case Management“ (IBM), „Audit trails, 
Legal Hold und E-Discovery“(T-Systems) 
und „Virtuelle Akte und Workflow in 
Verbindung mit Records Management“ 
(Open Text). Das Augenmerk der ein-
zelnen Vorträge liegt dabei auf den Fra-
gen: Wie erschließt und verwaltet man 
Informationen und sichert die Dokumen-
tation von Geschäftsprozessen? Welche 

Records Management Anwendung ist 
als standardisiertes, austauschbares und 
kompatibles Produkt für mein IT-Portfolio 
geeignet? Werden die Compliance-Vor-
gaben erfüllt? Im Abschluss können die 
Teilnehmer die Auswirkungen für die ei-
genen Anwendungen mit den Referenten 
diskutieren. 
Das Seminar bietet seinen Teilnehmern 
somit die Möglichkeit, die Bedeutung von 
MoReq2 einzuschätzen und die Umset-
zung in Records Management Produkte 
und -Lösungen kennen zu lernen. Ziel-
gruppe der Veranstaltung sind Führungs-
kräfte, Projektleiter und Verantwortliche 
im Bereich Informations-, Records,- und 
Enterprise Content Management aus 
allen Branchen. 

Weitere Informationen und Anmeldemög-
lichkeiten unter www.moreq2.de.
Die DGI wird sich dem Thema Enterprise 
Content Management verstärkt widmen 
und unterstützt die Veranstaltungen. 
DGI-Mitglieder erhalten daher kosten-
losen Eintritt zu diesen Ganztagessemi-
naren (Gutschein auf Seite gegenüber). 
Wird ein Kollegen oder eine Kollegin mit-
gebracht, bezahlt diese Person mit Gäs-
tekarte nur 100 Euro. Anmeldeformular 
und Gästekarte finden sich im Mitglie-
derbereich auf der DGI-Website. Nähere 
Informationen gibt es auch in der DGI-
Geschäftsstelle.

pROJECT CONSULT-Seminar informiert über Records management und moReq2

mAID wählt neuen Vorstand
Am 20. März 2009 fand turnusgemäß die 
Mitgliederversammlung des Münchner 
Arbeitskreises Information und Doku-
mentation statt. 
Bei dieser Gelegenheit wurde die neue 
Betreuerin der MAID-Geschäftsstelle, 
Frau Brigitte Bornemann, offiziell vorge-
stellt. Sie ist Geschäftsführerin der „BIT 
Design für Barrierefreie Informationstech-
nik GmbH“ und wird in Zukunft auch im 
Vorstand des MAID vertreten sein. Den 
Leserinnen und Lesern der IWP ist sie 
als Gastherausgeberin des Schwerpunkt-
hefts Barrierefreiheit bekannt. Ebenfalls 
neu in den Vorstand wurde Frau Hella 
Jahncke, Bibliothekarin an der Internatio-
nalen Jugendbibliothek, gewählt.
Da ein kontinuierlicher Mitglieder-
schwund zu verzeichnen ist, war die An-

werbung neuer Mitglieder, ein wichtiges 
Thema. Sie soll in Zukunft etwas offensi-
ver gestaltet werden. Gleichzeitig wurde 
eine moderate Anhebung des Mitglieds-
beitrages beschlossen, um wieder kos-
tendeckend arbeiten zu können.
Ferner wurde beschlossen, das 30-jährige 
Bestehen des MAID mit einer kleinen 
„Festveranstaltung“ im Oktober zu be-
gehen. Wir hoffen, hierfür den einen oder 
anderen der Gründungsmitglieder oder 
früheren Vorstände als „Gastredner“ ge-
winnen zu können. Im wesentlichen soll 
es eine gesellige Veranstaltung, verbun-
den mit einem kleinen Imbiss/Umtrunk, 
werden. Nach einer geeigneten Lokalität 
und eventuell sogar einem Sponsor hier-
für wird noch gesucht.

Call for papers 
Arbeitsgemeinschaft für medizinisches 
Bibliothekswesen (AGmB e.V.)

Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft für 
medizinisches Bibliothekswesen findet 
vom 7. bis 9. September 2009 in Hamburg 
statt.
Eingeladen haben die Kolleginnen und 
Kollegen des Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf. Der AGMB-Vorstand 
bereitet derzeit das wissenschaftliche 
Programm vor und lädt ein, mit eigenen 
Vorträgen und Postern zur Vielfältigkeit 
der Tagung beizutragen.
Das Tagungsmotto lautet: Medizinbiblio-
theken: Leuchttürme im Meer elektroni-
scher Informationen
Die bisher vorgesehenen Themen sind:



Gutschein
Für die kostenlose Seminar-Teilnahme 

überreicht durch:  

Einladung

DGI Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. lädt Sie ein - im Rahmen der Records 
Management Roadshow 2009 von PROJECT CONSULT -  zur Teilnahme am Seminar (09:00 – 17:30 h)  

„Records Management für die effektive und sichere Dokumentation der Geschäftstätigkeit“ 

Zur kostenlosen Teilnahme (statt 100 / 200 / 400 Euro) zzgl. gesetzlicher MwSt. 

Dieser Gutschein beinhaltet den Besuch der Vorträge und Präsentationen sowie die Seminarunterlagen und -verpflegung. 

Das Programm, die regulären Teilnahmegebühren und vieles Wissenswerte finden Sie unter www.MoReq2.de.  

Wählen Sie im Rahmen der Roadshow unter Frankfurt oder München als Teilnahmeort. 

Bitte benutzen Sie für die Einlösung des Gutscheins ausschließlich dieses Anmeldeformular (s.u.)

Seminar-Anmeldung an PROJECT CONSULT   Fax+49 (0)40 – 460762-29  

„Records Management für die effektive und sichere Dokumentation der Geschäftstätigkeit“

●   Einlösung des Gutscheins von DGI zur kostenlosen Teilnahme   ● 
 
Ich nehme gern teil in (Bitte nur einen Teilnahmeort ankreuzen): 
 

 (    ) Frankfurt  Dienstag  12. Mai  Hotel Sheraton FFM/Offenbach 
 (    ) München Donnerstag  14. Mai  Hotel Sofitel Bayerpost 

 
DGI Mitgliedsnummer: ___________________________________________________________ 
 
Name:  ______________________________________________________________________ 

Vorname: ______________________________________________________________________ 

Firma:  ______________________________________________________________________ 

Position: ______________________________________________________________________ 

Straße: ______________________________________________________________________ 

PLZ / Ort ______________________________________________________________________ 

Tel:  ______________________________________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________________________ 

Unterschrift: ______________________________________________________________________ 
 
Hinweis: Die Anmeldebestätigung wird von PROJECT CONSULT als Veranstalter versandt. 
 
Ihre Daten werden von PROJECT CONSULT GmbH zur Organisation der Veranstaltung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Mit Ihrer 
Unterschrift geben Sie uns Ihre Einwilligung, dass wir Sie per E-Mail, Fax oder Telefon informieren dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu dem genannten Zweck jederzeit widersprechen. 

P R O J E C T      C O N S U L T
Unternehmensberatung  Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 

Breitenfelder Straße 17   •   20251 Hamburg  
Tel.: + 49 40 460762-20 • Fax: + 49 40 460762-29 GuS10080_MG
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* E-Journals / E-Books (Nutzung, Lizen-
zen und Umgang mit Printbeständen)
* E-Learning
* Urheberrecht (aktueller Stand)
* Web 2.0 in der Praxis
* Erfahrungsberichte
Eine Postersession „aus der Praxis für die 
Praxis“ ist geplant.
Vorschläge werden bis zum 15. Mai 2009 
an die Vorsitzende der AGMB erbeten: 
Dr. Diana Klein, Universitätsbibliothek 
Würzburg, Am Hubland, 97074 Würz-
burg, diana.klein@bibliothek.uni-wuerz-
burg.de
Weitere Informationen zur Tagung unter 
www.agmb.de

Ausschreibung Förderpreise für die 
zukunft des digitalen wissens

Der SuMa-eV (www.suma-ev.de) und der 
Bundesverband deutscher Internetpor-
tale (BDIP) (www.bdip.de) vergeben zum 
zweiten Mal die SuMa Awards - Förder-
preise für den freien Wissenszugang im 

Internet. Gesucht werden Beiträge jeder 
Art, die sich kreativ mit Gegenwart und 
Zukunft des digitalen Wissens auseinan-
dersetzen. Wie sieht die Zukunft des di-
gitalen Weltwissens aus? Wer bestimmt, 
was wir zu sehen bekommen und was 
im Verborgenen bleibt? Wieso verlassen 
sich so viele Menschen auf einen einzi-
gen Zugang zum Wissen im Netz? 
Die Auszeichnungen werden 2009 zum 
zweiten Mal vom SuMa-eV und dem Bun-
desverband deutscher Internetportale 
(BDIP) verliehen. Sie sollen Problembe-
wusstsein schaffen und die Vielfalt an 
Alternativen aufzeigen, die die Welt des 
digitalen Wissens zu bieten hat. Das Be-
sondere an diesen Förderpreisen: Statt 
nur eine kleine Schar von Experten anzu-
sprechen, sind sie offen für alle, die sich 
mit dem Einfluss digitaler Informationen 
auf unsere Gesellschaft konstruktiv aus-
einandersetzen.
So wurden im letzen Jahr eine Jobsuch-
maschine, eine Medienkunst-Installation 
und ein gesellschaftskritischer Punk-
Song mit dem Titel „Datenkraken“ mit 
den SuMa Awards ausgezeichnet. In die-

sem Jahr rechnen die Veranstalter mit 
einer noch größeren Bandbreite, denn die 
lenkbaren digitalen Informationsströme 
gewinnen auf allen Ebenen der Gesell-
schaft weiter an Bedeutung.
Thematische Einschränkungen gibt es 
bei den SuMa Awards nicht. Eingereichte 
Arbeiten können ihre Botschaft in künst-
lerischer, wissenschaftlicher, program-
mierter, literarischer, juristischer oder 
medialer Form ausdrücken - aufklärend, 
provokativ, veranschaulichend oder viel-
leicht auch ganz anders. Bis zum 31. Mai 
2009 müssen die Beiträge eingereicht 
werden. Die Gewinner werden von einer 
Jury des SuMa-eV ausgewählt. Verliehen 
werden die Preise im Rahmen des SuMa 
Kongresses am 10. September 2009 in 
der niedersächsischen Landesvertretung 
Berlin. Die Gewinner erhalten neben den 
Geldpreisen die Gelegenheit, ihre Arbei-
ten beim SuMa-Kongress 2009 medien-
wirksam einer breiten Öffentlichkeit vor-
zustellen und sie erhalten Unterstützung 
vom SuMa-eV und dem BDIP für eine 
nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit. Einzel-
heiten unter: www.suma-awards.de.
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Am 1. April 2009 hat Nadja Strein die Leitung der DGI Geschäftsstelle übernommen. Seit 2001 war die ge-
lernte Reiseverkehrskauffrau zunächst als Assistentin im Veranstaltungsmanagement der Messe Frankfurt 
tätig. 2003 absolvierte sie ihren Fachwirt für Tagungs-, Kongress- und Messewirtschaft (IHK) und betreute 
seit 2004 als Organisationsreferentin Kongresse, Rahmenprogramme und Sonderveranstaltungen von der 
Konzeption über die Durchführung bis hin zur Abrechnung. Wer seit 2006 die Online-Tagung besucht hat, 
kennt Frau Strein eventuell von ihrer Arbeit im Tagungsbüro. Die Geschäftsstelle ist nun in der Regel wieder 
montags bis donnerstags von 9:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 13:00 Uhr besetzt. Die E-Mail-Ad-
resse von Frau Strein lautet strein@dgi-info.de.

Nadja Strein leitet die Geschäftsstelle der DGI

Ulrike Junger verantwortet Sacherschließung der Deutschen Nationalbibliothek
Ulrike Junger (47) leitet seit 1. März 2009 standortübergreifend in Leipzig und Frankfurt am Main die Abteilung Sacherschließung 
der Deutschen Nationalbibliothek. Ihr Dienstsitz ist Frankfurt am Main. Nach ihrem Studium der Psychologie und der Evangelischen 
Theologie und Stationen an der SUB Göttingen und der Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes war sie seit 2001 
an der Staatsbibliothek zu Berlin tätig, zunächst als Leiterin der Wissenschaftlichen Dienste, seit 2003 als Leiterin der Zeitschrif-
tendatenbank. Schwerpunkt ihrer Arbeit an der Deutschen Nationalbibliothek werden die Weiterentwicklung etablierter Inhaltser-
schließungsverfahren und deren Ergänzung durch technologiegestützte Methoden sein.
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Zur Diskussion

zur Diskussion

welche Grundlagenforschung ist für die 
Informationswissenschaft nötig?

Die Überprüfung und Vervollkommnung 
der Erkenntnisgrundlagen und Theorien 
ist das allgemeine Ziel jeder Grundlagen-
forschung. Das sollte auch für die Infor-
mationswissenschaft gelten.

Eine besonders wichtige Aufgabe der 
Informationswissenschaft besteht darin, 
die Verarbeitung von Wissen zur Lösung 
von wissenschaftlichen Problemen zu un-
terstützen, denn Problemlösen ist eine 
Tätigkeit, die mit einer Um- und Neu-
strukturierung von Gedächtnisinhalten 
verbunden ist. Da das menschliche Ge-
dächtnis der Ort ist, wo Wissen (Infor-
mationen) gespeichert und verarbeitet 
wird, muss die Informationswissenschaft 
Erkenntnisse der Denkpsychologie, der 
Gedächtnisforschung, der semantischen 
Informationstheorie usw. in die Themen-
planung der Grundlagenforschung mit 
einbeziehen.

Die Informationswissenschaft ist im 
Laufe der Wissenschaftsentwicklung wie 
die anderen traditionellen Fachgebiete 
multidisziplinär geworden. 

Auf Grund der laufenden Änderung des 
jeweiligen Wissensbestandes und der zu-
nehmenden interdisziplinären Verflech-
tung müssen die Grundbegriffe in den 
Wissensgebieten neu definiert werden. 
In der Informationswissenschaft sind die 
definitorische Klärung und die Formulie-
rung neuer Definitionen z.B. für Informa-
tion, Wissen, Wissensverarbeitung usw. 
wichtige Aufgaben der Grundlagenfor-
schung.

Thema mensch-Computer-Interaktion
Eine den Funktionen des menschlichen 
Gedächtnisses angepasst Form der Wis-
sensdarstellung ist die Voraussetzung für 
eine effektive Mensch-Computer-Interak-
tion (1). Hier sind weitere Untersuchun-
gen notwendig.
Bei der Lösung wissenschaftlicher Prob-
leme spielen kreative Prozesse eine wich-
tige Rolle. Wie können diese Prozesse 
durch eine grafische Wissensdarstellung 
unterstützt werden? (2) Auch hier ist die 
Grundlagenforschung gefragt.

Was das Gebiet Begriffssysteme betrifft, 
so sind vor allem Ordnungssysteme zu 
entwicklen, die nach dem Kategorien-
prinzip aufgebaut sind und für eine diszi-
plinunabhängige Ordnung geeignet sind, 
was besonders für multidisziplinär orien-
tierte Forschungsthemen von Vorteil ist. 
Hier sind bereits zahlreiche Vorarbeiten 
vorhanden, z.B. (3), (4).

problem: wissensänderungen
Für alle praktischen Tätigkeiten, die 
mit Wissen zusammenhängen wie z.B. 
Wissens erfas sung, Wissensrepräsenta-
tion, Wissensverarbeitung ist die dyna-
mische Struktur von Wissen ein Problem. 
Die Geschwindigkeit der Wissensände-
rung ist in den einzelnen Wissengebie-
ten unterschiedlich und hängt von der 
jeweiligen Intensität der Forschung und 
Erkenntnis gewin nung ab. Aber auch 
durch individuelle Denk- und Lernvor-
gänge findet eine ständige „Umstruk-
turierung“ bereits etablierten Wissens 
statt. Für jede Art von Wissensverarbei-
tung ist daher das möglichst frühzeitige 

Erkennen von Strukturänderungen eines 
Wissensvorrats von großer praktischer 
Bedeutung.
Wissensänderungen werden am zweck-
mäßigsten über Änderungen von Struk-
turbildern des Wissens grafisch veran-
schaulicht. Beispiele dafür findet man 
in (5). Die dort gemachten Vorschläge 
sollten im Rahmen von Aufgaben der 
Grundlagenforschung weiter entwickelt 
werden.
Die hier nur kurz angerissenen Beispiele 
werden in der zitierten Literatur ausführ-
lich behandelt.

Literatur
(1) Bauer, G.: Über eine den Funktionen des mensch-
lichen Gedächtnisses angepasste Form der Wissens-
darstellung als Voraussetzung für eine effektive 
Mensch-Rechner-Interaktion. 4. Symposium Grund-
lagen und Anwendung der Informatik 1986, TH Karl-
Marx-Stadt, S. 99-106.

(2) Bauer, G.: Promoting creative Processes by a 
thesaurus-like presentation of knowledge struc-
tures. In: Tools for knowledge organization and the 
human interface. Vol. 2. Frankfurt am Main, 1991, S. 
62-69.

(3) Bauer, G.: Die vielseitigen Anwendungsmög-
lichkeiten des Kategorienprinzips bei der Wissens-
organisation. In: Wissensorganisation und Verant-
wortung: Gesellschaftliche, ökonomische und tech-
nische Aspekte. Würzburg, 2006, S. 22-33.

(4) Fugmann, R.: Die Nützlichkeit von semantischen 
Kategorien. In: Wissensorganisation und Verant-
wortung: Gesellschaftliche, ökonomische und tech-
nische Aspekte. Würzburg, 2006, S. 34-36.

(5) Bauer, G.: Strukturbildartige Repräsentation von 
Wissensänderungen. In: Kondtruktion und Retrieval 
von Wissen. Vol. 3. Frankfurt am Main, 1995, S. 175-
187.

Dr. sc. Gerd Bauer
Rudolfsberg 6
24837 Schleswig
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Call for Papers

61. Jahrestagung der DGI und 31. DGI-Online-Tagung

Generation International –  
Die Zukunft von Information,  

Wissenschaft und Profession (IWP)
vom 15. bis 17. Oktober 2009 

auf der Buchmesse in Frankfurt am Main
Die DGI lädt Informationsexperten, Informationsvermittler, Wissensmanager und Informa tionswissenschaftler 
aus der Wirtschaft, aus Forschungseinrichtungen und aus der betrieblichen Praxis ein, Originalbeiträge in deut-
scher oder englischer Sprache zu folgenden Themen einzureichen:

1.   Informationskompetenz
Die Zukunft der medialen Kompetenz: Schnittstelle Informationskompetenz • Kompetenz-Vermittlung und 
-Transfer • Informationsstrukturen und -kompetenz virtueller Teams • Verantwortlichkeiten – Ethik

2.   Public Sector Information – PSI
Richtlinien – Umsetzung • Innovative Produkte durch PSI • (wirtschaftliche) Potenziale • Interdisziplinarität

3.   Diversity Management
Open Access und kulturelle Vielfalt • Soziale Netzwerke in einer vielsprachigen und multikulturellen Umwelt •  
Interdisziplinierung von Wissenstransfer und -vermittlung • E-Learning und Diversity

4.   Semantik
Semantische Technologien in der Informationswissenschaft • Semantische Netze: eine Revolutionierung des 
 Wissensmanagements? • Content Engineering • Medienmanagement und Retrieval

Die Vorschläge werden als Abstract mit maximal 400 Wörtern in einem weiterverarbeitungs fähigen Format (kein 
PDF) erbeten an tagung2009@dgi-info.de mit der Angabe der Ansprechperson für die Benachrichtigung (vollstän-
dige Postanschrift, Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse). 
Mit dem Einreichen eines Vorschlags verpflichten Sie sich, bei Annahme Ihres Vorschlags durch das Programmko-
mitee bis zum 11. August 2009 eine ausführliche Textfassung Ihres Tagungsbeitrags für den Tagungsband einzu-
reichen. 

Termine
Einreichung von Vorschlägen bis 18. Mai 2009 
Benachrichtigung über Annahme bis 5. Juni 2009 
Abgabe der Langfassung bis 11. August 2009

Veranstalter
DGI Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V., 
Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt am Main,  
Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, E-Mail: strein@dgi-info.de

Programmkomitee
Ursula Georgy, Köln   /   Stefan Gradmann, Berlin   /   Sonja Gust von Loh, Düsseldorf 
Claudia Jüch, New York   /   Maxi Kindling, Berlin    /    Erich Weichselgartner, Trier
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Informationen

Informationskompetenz ist die zentrale Schlüsselkompetenz in der sogenannten Informations- und Wis-
sensgesellschaft. Das bringt all jene in eine vorteilhafte Position, die bereits entsprechende Kompeten-
zen und Qualifikationen ihr eigen nennen (können). Dazu gehören zweifellos die Absolventen informa-
tionswissenschaftlicher Ausbildungsberufe und Studiengänge. Ihnen steht die (Informations-)Zukunft 
weit offen; sie müssen nur zeigen, was sie können. Dazu wird ihnen jetzt Gelegenheit geboten.
Erstmals widmet die DGI (Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis), 
als der Fachverband der Information Professionals, ihre diesjährige Online-Tagung in Frankfurt am Main 
schwerpunktmäßig der Förderung der neuen Generation in Informationswissenschaft und -praxis. Die 
gesamte Tagung steht unter dem Motto „Generation international - Die Zukunft von Information, 
Wissenschaft und Profession (IWP)“. Ein ganzer Veranstaltungstag (17. Oktober 2009) ist allein für 
die Nachwuchsarbeit reserviert. Daran können auch Sie teilhaben. Dazu laden wir Sie nach Frankfurt 
ein. Schenken Sie uns 15 Minuten und

31. DGI Online-Tagung – Young Information professional Day 2009
Call for participation – Deadline: 15. Juni 2009

■ erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte.

■ beschreiben Sie uns Ihr konkretes berufliches Tätigkeitsfeld 
oder Ihre ersten beruflichen Erfahrungen.

■ geben Sie uns einen Einblick in bereits von 
Ihnen abgeschlossene Qualifikations- und 
informationswissenschaftliche Forschungsarbeiten oder in 
laufende Projekte. 

■ stellen Sie uns Ihr Forschungsvorhaben aus den 
Bereichen Wissensmanagement, Information Retrieval, 
Wissensrepräsentation oder dem Bibliothekswesen vor.

Mit diesem Call for Participation wenden sich die Organisatoren an alle Young Information Professionals 
(Auszubildende, Studierende, Absolventen, berufliche Newcomer). Gestalten und verbringen Sie den 
Tag mit uns.

Ihre Vorschläge senden Sie bitte bis zum 15. Juni 2009 an
YIPDay2009@dgi-info.de
Benachrichtigung der Autoren/Referenten bis zum 15. Juli 2009

Anmeldung zu Online-Tagung und 
Young Information Professional Day 2009 unter: 
www.dgi-info.de/onlinetagung.aspx

Programmkomitee: Steffen H. Elsner (Tutzing), Sonja Gust von Loh 
(Düsseldorf), Karin Holste-Flinspach (Frankfurt am Main), Maxi Kind-
ling (Berlin), Marlies Ockenfeld (Darmstadt)
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Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V.  
Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt am main

Aufruf zur Briefwahl 2009 zum Vorstand der DGI

Sehr geehrte DGI-Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Vorstand unserer Gesellschaft besteht aus dem Geschäftsführenden Vorstand (§ 8 Absatz 1, Ziffer 1,10 der Sat-
zung) mit vier Mitgliedern und sechs weiteren gewählten Vorstandsmitgliedern (§ 8 Absatz 1, Ziffer 2 der Satzung).
Um allen Mitgliedern der DGI die Mitwirkung bei der Wahl der Vorstandsmitglieder zu ermöglichen, wird diese Wahl 
als Briefwahl durchgeführt.
Die sechs Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von drei Jahren gewählt, Wiederwahl ist zulässig. Der amtie-
rende Vorstand wurde im September 2006 per Briefwahl gewählt.
Die Vorstandwahlen der DGI finden jeweils im Jahr nach den Wahlen zum Geschäftsführenden Vorstand statt. Der 
amtierende Geschäftsführende Vorstand wurde von der Mitgliederversammlung im Oktober 2008 in Frankfurt am 
Main gewählt.
Aufgrund der gültigen Wahlordnung rufen wir alle Mitglieder der DGI auf, ihre Wahlvorschläge bis zum 15. Juli 2009 
einzureichen. Formulare für Wahlvorschläge erhalten Sie auf Wunsch von der DGI-Geschäftsstelle oder unter http://
www.dgi-info.de/Userfiles/profil/Wahlvorschlag_Vorstand.doc.
Mitte August 2009 erhalten alle Mitglieder der DGI die Wahlunterlagen mit den Listen der Kandidatinnen und Kandi-
daten per Post und haben dann sechs Wochen Zeit, um zu wählen.

Bitte beachten Sie für Ihre Wahlvorschläge folgendes:

■ Jedes Formular darf nur für einen Vorschlag verwendet werden.

■ Für jeden Wahlvorschlag müssen dem Wahlausschuss fünf Unterschriften von Mitgliedern vorliegen.

■ Jedes Mitglied kann bis zu sechs Vorschläge unterstützen.

■  Die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten müssen auf dem Formular die Einverständniserklärung 
unterschreiben und damit ihre Zustimmung zur Kandidatur geben.

■  Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten für die Wahlausschreibung auf dem Formular auch Angaben zur 
Person machen.

Wir bitten Sie, sich als DGI-Mitglied an der Wahl zu beteiligen, indem Sie kandidieren oder geeignete Kandidatinnen 
und Kandidaten vorschlagen.
Wünschenswert sind engagierte und zur aktiven Mitarbeit bereite Persönlichkeiten aus Informations wissenschaft 
und Informationspraxis, die ein möglichst breites Feld unseres Bereichs repräsentieren.
Nutzen Sie bitte alle die Chance, sich aktiv an der Entwicklung unserer Gesellschaft zu beteiligen und die Zukunft der 
DGI mitzubestimmen.

Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse und Ihr Engagement

Wahlausschuss der DGI Marlies Ockenfeld (Vorsitzende)
Norbert Einsporn (Beisitzer) Isabel Pecher (Beisitzerin)
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Der Beitrag von Dirk Tunger: „Bibliome-
trie als Teil eines Trenderkennungs-Sys-
tems in der Naturwis senschaft“ macht, 
im Sinne einer positiven Kritik, einige 
Bemerkungen notwendig, die sich auf 
die Genesis des Erforschens von Möglich-
keiten datenbankgestützter Forschungs-
prospektion beziehen. Wenn ich hierbei 
auf eigene frühere Forschungsarbeiten 
verweise, geschieht das im Interesse 
wissen schaftlicher Korrekt heit und Voll-
ständigkeit, wobei natürlich auch Fragen 
der wissenschaftlichen Priorität eine we-
sentliche Rolle spielen. 

Im Kurzreferat seines Artikels schreibt 
der Autor:

„Der Beitrag illustriert, wie es mit Hilfe 
von quantitativen bibliometrischen Me-
thoden möglich ist, einen objektiven Ein-
druck wissenschaftlicher Entwicklung zu 
gewinnen. Er befasst sich dabei mit der 
Frage, wie Bibliometrie im Kontext von 
Trendbeobachtung und Trenderkennung 
in der Naturwissenschaft ein gesetzt wer-
den kann und welcher Nutzen sich hier-
aus ergibt.“ (Auszug)

Es ist hier nicht der Platz, eine umfas-
sende Analyse aller in- und ausländi-
schen Veröffentlichungen vorzuneh men, 
die sich in vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten mit dieser Thematik befaßt 
haben und in denen teilweise auch pra-
xisorientierte Lösungsansätze dargestellt 
wurden. Der Autor des Artikels hat in 
seinem Literaturverzeichnis 24 Quellen 
aufgelistet und dabei sicherlich vieles 
von dem erfaßt, was für das von ihm ge-
wählte Thema besondere Relevanz hat. 
Ich möchte aus gutem Grund zur The-
matik Online-Datenbankanalyse einige 
eigene wissenschaftliche Publikationen 
nennen (s. Tabelle). 

Weitere, nicht im Druck erschienene aber 
für den Fortgang der Forschungs- und 
Entwicklungsarbei ten zum Thema „Wis-
senschaftsmetrische Online-Datenbank-
analysen“ wesentliche Aktivitäten sind 
in Fußnote 1 dokumentiert. 1 

1  (1) Die Untersuchung von Häufigkeitsver-
teilungen - eine Grundlage für die wissen-
schaftsmetrische Analyse großer Doku-
menteninformationsströme. - Hochschulin-
terne Studie. - Humboldt-Universität Berlin, 
Institut für Wissenschaftstheorie, Berlin 1982, 
25 Seiten und Anlagen;

(2) Wissenschaftsmetrische Analysen der Daten-
bank INFODATA . - Projektvorschlag an den 
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für 
Dokumentation. - Berlin 1993, 3 Seiten und 
Anlagen (unveröffentlichtes Leitungsmate-
rial):

(3) Unterstützung der Forschungsprospektion 
durch Wissenschaftsmetrische Analysen von 
Online-Datenbanken. - Projektvorschlag an 

Die im Rahmen der genannten Arbei-
ten von mir durchgeführten Analysen 
stützten sich auf die welt weit größten 
bibliographischen Datenbanken zu na-
turwissenschaftlichen Disziplinen (CA-
Plus, BIO SIS, MEDLINE, EMBASE, IN-
SPEC, COMPENDEX und JICST-PLUS). 
Da diese Datenbanken als geschlossener 
Datenbank-Komplex behandelt wurden, 
stand zum damaligen Zeitpunkt für die 
wis senschaftsmetrischen Analysen ein 
Fonds von 48,3 Millionen Nachweisen zur 
Verfügung.  Zum Vergleich: Die größte 
Einzeldatenbank (CA-Plus) umfasste zur 
gleichen Zeit „nur“ 12,3 Millionen Nach-
weise. 2

In einem Vortrag auf dem Deutschen Do-
kumentartag 1995 in Potsdam (siehe Ta-
belle) wurde die große Bedeutung von 
Online-Datenbankanalysen mit folgenden 
Worten hervorgehoben:

„Repräsentative Literatur- und Patentda-
tenbanken der Online-Welt informieren 
über den größten Teil des  Weltaufkom-
mens an wissenschaftlichen Publikati-
onen und Patenten. Sie widerspiegeln 
damit in hohem Maße die Forschungs-
aktivitäten und Entwicklungsarbeiten, 
die in den einzelnen Ländern und Ins-
titutionen erfolgen bzw. erfolgten. Auf 
der Basis des mächtigen Informationspo-
tentials dieser Datenbanken ist es mög-
lich, mittels wissenschaftsmetrischer 
Analysen der Datenbankinhalte relativ 
präzise Aussagen über den Umfang und 
die Strukturen der Forschungsprozesse 
zu gewinnen und eine begrenzte Vor-
ausschau über die Weiterentwicklung 
oder  Neubildung von Forschungsfeldern 
zu liefern. Zuverlässigkeit und Nachprüf-
barkeit vorausgesetzt, bilden die Ana-
lyse-Ergebnisse die Vorstufe zu einem 
flexiblen System von Orientierungs- und 
Entscheidungshilfen für alle Institutio-
nen, Personen und Gremien, die auf dem 
Gebiet der Forschung Verantwortung 
tragen.“

den Rektor der Universität Potsdam. - Pots-
dam 1994, 4 Seiten und Anlagen mit Beispie-
len zu Themen der Festkörperphysik und der 
Botanik. (unveröffentlichtes Leitungsmate-
rial);

(4) Ergebnisse komplexer Analysen von Online-
Datenbanken - eine wertvolle Informations-
quelle für das Treffen von Entscheidungen 
zu Forschungsthemen bzw. Forschungs-
schwerpunkten auf mathematisch-naturwis-
senschaftlichem Gebiet. -  Präsentationsma-
terial mit 17 Postern zu Datenbankanalysen 
auf dem Gebiet Dünne organische Schichten. 
- Universität Potsdam, Fakultät Mathematik-
Naturwissenschaften. - Juni 1995.

2  Die erforderl ichen Datenbankrecher-
chen erfolgten im Rahmen der Aus- und 
Weiterbildungsmaß nahmen im STN-Schu-
lungszentrum der Universität Potsdam.

Anschließend wurden im Vortrag grund-
sätzliche Fragen zu Organisation und 
Methodik der Online-Datenbankanalysen 
behandelt. Das betraf folgende Problem-
kreise: 
■ Kriterien für die Auswahl der zu analy-

sierenden Datenbanken,
■ Methode einer richtigen Auswahl der 

Suchbegriffe,
■ Bestimmung der für die erforderlichen 

Recherchen in den Dokumentennach-
weisen verfügbaren Datenfelder, 

■ Anwendung und Anwender der Er-
gebnisse von wissenschaftsmetri-
schen Datenbankanalysen.

Der letztgenannten Frage wurde in dem 
1996 in der Zeitschrift Wissenschafts-
management veröffentlichten Beitrag 
gleichfalls besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet.

Die an der Universität Potsdam gewon-
nenen umfangreichen Erfahrungen und 
Ergebnisse beim Analy sieren großer bi-
bliographischer Datenbanken wurden 
1995 / 96 in ein Gemeinschaftsunterneh-
men mit der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums Jülich eingebracht. In 
partnerschaftlicher Arbeit wurde als Ge-
neralthema für die vorgesehenen Daten-
bankanalysen das damals im Forschungs-
zentrum Jülich besonders aktuelle 
Forschungsvorhaben SQUID (Supercon-
ducting Quantum Interference Device) 
ausgewählt. Es wurde mit dem Zusam-
menstellen eines für dieses komplexe 
Thema relevanten Suchwortpools begon-
nen. Dieser mehr als einhundert Such-
wörter umfassende Pool bildete die Basis 
für das Bilden der entsprechend umfang-
reichen Suchfragen. Leider mußte der Jü-
licher Partner aus Ressourcenmangel das 
Gemeinschaftsunternehmen schon Mitte 
1996 wieder aufkündigen.

Eine neue Möglichkeit zur Fortsetzung 
der genannten Gemeinschaftsarbeit mit 
Jülich schien sich zu ergeben, als man 
dort für den Herbst 2003 eine wissen-
schaftliche Konferenz zum Thema „Bib-
liometrische Analysen in Wissenschaft 
und Forschung“ ankündigte. Meine da-
raufhin dem zu dieser Zeit amtierenden 
Jülicher Bibliotheksdirektor in zwei auf-
einander folgenden Briefen unterbreite-
ten Angebote blieben jedoch unbeant-
wortet. 

Auf dieses Verhalten des Konferenzver-
anstalters soll hier nicht weiter einge-
gangen werden. Von größerem Gewicht 
ist die Frage, inwieweit mit den wissen-
schaftlichen Ergebnissen des ehemali-
gen Potsdamer Partners später korrekt 

zum Beitrag von Dirk Tunger in Heft 2/2009 der zeitschrift „Information wissenschaft & praxis“
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umgegangen wurde oder ob es anstelle 
von Korrektheit zu einer Nichtbeachtung 
seiner Forschungsresultate bzw. seiner 
Urheberschaften kommen konnte. 

Bedauerlich ist unter diesem Aspekt, 
dass der Autor des hier besprochenen 
Artikels, ein Mitarbeiter der Jülicher Zen-
tralbibliothek, in seinem an sich lesens-
werten Beitrag den an der Universität 
Potsdam lange vor seiner Zeit geleisteten 
und bisher weitgehend einmaligen Arbei-
ten zur Theorie, Methodik und Organisa-
tion der Analyse großer bibliographischer 
Datenbanken offensichtlich keine Beach-
tung schenkte. 

Dr. phil. Eberhardt Gering
Informationswissenschaftler
Asternring 29
15745 Wildau
18. März 2009

Leserbrief

Jahr Titel Quelle

1983 Intensivere Nutzung gesellschaftswissen schaft licher 
Informationsströme

Informatik: Theorie und Praxis der wissenschaft lich-technischen Infor-
mation. - Berlin 30 (1983) 6, S.26-27. Erstveröffentlichung in den Materia-
lien der Zweiten wissenschaftlichen Konferenz des Internationalen 
Gesellschaftswissenschaftli chen Informationssystems zum Thema „Fragen 
der Effektivität der Informationstätigkeit“, Tallinn, 22.-24.November 1982 
(russisch). 

1995 Die Analyse von Online-Datenbanken: Ein Instru-
ment für das Beobachten von For schungsaktivitäten. 
Dargestellt an einem Forschungsfeld der Festkörper-
physik

Nachrichten für Dokumentation. - 46 (1995) 6, S. 359-373. Der Beitrag er-
folgte im Ergebnis enger Zusam menarbeit mit dem Institut für Festkörper-
physik der Universität Potsdam.

1995 Komplexanalysen von Online-Datenban ken – eine 
Orientierungshilfe für das Steu ern der Forschungen 
zu Dünnen organi schen Schichten und Grenzflächen

Potsdamer Workshop: Funktionalisierte Dünne Organi sche Schichten und 
Grenzflächen, (Abstracts). – Universität Potsdam, Institut für Festkörperphy-
sik, 22.-24. Mai 1995. - 2 Seiten.

1995 Online-Datenbankanalysen zum Beobach ten von 
Forschungsaktivitäten: Praktische Ergeb nisse und 
Erfahrungen. 

Deutscher Dokumentartag 1995 (Vortrag). - Fachhoch schule Potsdam, 26.-
28. September 1995. - S. 507-520.

1996 Das Beobachten internationaler For schungs- und 
Entwicklungsaktivitäten mittels Analysen von biblio-
graphischen Online-Datenbanken

Wissenschaftsmanagement. - 2 (1996) 4, S. 179-186. Die Wahl der Zeitschrift 
erfolgte auf  Emp fehlung des damaligen Di rektors der Zentralbi bliothek des 
Forschungszen trums Jülich
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Innovationspreis 2009:

Imageanalyse und Kommunikationsstrategie 
für die Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg

Kathleen Schacht

Durch eine Imageanalyse, bei der Kunden, Nicht-Kunden und Mitarbeiter befragt werden, wird das 
Image der Staats- und Universitätsbibliothek ermittelt. Mit Hilfe eines Semantischen Differentials 
erfolgt ein Vergleich zwischen Selbst- und Fremdbild. Die Ergebnisse der Imageanalyse, sowie der 
Wettbewerbsanalyse, der SWOT-Analyse und einer Medienresonanzanalyse bilden die Grundlage für 
die Kommunikationsstrategie. Sie dient der strategischen Ausrichtung der Kommunikation, insbeson-
dere der Öffentlichkeitsarbeit, der Bibliothek mit dem langfristigen Ziel des Imageaufbaus.

ISBN 978-3-934997-25-7
Preis: € 24,50      Versandkosten € 1,60 (Inland),  € 3,30 (Ausland)

Innovationspreis 2009:

Mit Web 2.0 zum Online-Katalog der nächsten Generation
Fabienne Kneifel

Das Web 2.0 hat auch bei Bibliotheksnutzern zu veränderten Erwartungshaltungen an bibliothekarische 
Online-Angebote wie die Kataloge geführt. Diese waren lange Zeit statische Nachweisinstrumente, die 
heutzutage über das Angebot reiner Bestandsverzeichnisse hinausgehend verschiedene Web 2.0-Funk-
tionalitäten sowie Zusatzinformationen mittels Kataloganreicherung integrierten sollten, um den Erwar-
tungen der Nutzer zu genügen. Die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Nutzern einer Großstadtbibli-
othek unterstreichen dies: die Nutzer wünschen sich vielfältige Browsingmöglichkeiten, Google-ähnliche 
Suchmöglichkeiten, zusätzliche Inhalte und ein personalisierbares Angebot.
Welche Funktionen und Inhalte sollte ein Bibliothekskatalog im Zeitalter des Web 2.0 bieten? Am Beispiel 
der Stadtbücherei Frankfurt wird dargestellt wie Prinzipien des Web 2.0 – u.a. Nutzerfreundlichkeit und 
Kollaboration – auf das Online-Angebot übertragbar sind, ohne dabei den Personalaufwand, die rechtliche 
Absicherung der Bibliothek und Fragen der technischen Implementierung zu vergessen.

ISBN 978-3-934997-26-4  
Preis: € 24,50      Versandkosten € 1,60 (Inland),  € 3,30 (Ausland)

Innovationspreis 2009:

Die Bibliothekswebsite auf Knopfdruck
Konzeption und Entwicklung eines als Dienstleistung angebotenen  
Web-Content-Management-Systems für Bibliotheken

Simon Brenner

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Web-Content-Management-System (WCMS) entwickelt, welches 
Bibliotheken auch mit geringen finanziellen und personellen Mitteln erlaubt, eine attraktive Website zu 
erstellen, die ohne HTML-Kenntnisse einfach und zeitnah aktualisiert werden kann. Als Komplettlösung, 
die das Ziel verfolgt, den das System nutzenden Bibliotheken sämtliche administrativen Tätigkeiten 
abzunehmen, wird das System den Bibliotheken dem Software-Bereitstellungs-Modell „Software-as-a-
Service“ entsprechend, auf einem von einem Dienstleister betriebenen Webserver gegen eine Mietge-
bühr bereitgestellt und ist auf diese Weise sofort und ohne spezielles IT-Fachwissen nutzbar. 

ISBN 978-3-934997-27-1  
Preis: € 24,50      Versandkosten € 1,60 (Inland),  € 3,30 (Ausland)
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Blogging and Other Social media. Exploiting the 
Technology and protecting the Enterprise

Alex Newson; Deryck Houghton; Justin 
Patten – Farnham, UK: Gower, 2008.
XVI, 184 Seiten.  
ISBN 978-0-566-08789-9.  – £ 60,–

Social Software, Social Media oder Web 
2.0 – Begriffe, die seit mehreren Jahren 
die Web-Welt beschäftigten und dominie-
ren, stehen im Mittelpunkt dieses 2008 
erschienen Bandes von Alex Newson, 
Derryck Houghton und Justin Patten. Der 
Schwerpunkt dieses Werkes steht im Un-
tertitel verborgen: „Exploiting the Tech-
nology and Protecting the Enterprise“. 
Also eigentlich zwei Schwerpunkte, aber 
dazu später mehr. 
Im Wesentlichen geht es also um Social 
Media, ein Oberbegriff für alle Anwen-
dungen, die eine Community über ein 
online Tool bedienen und zu spezifischen 
Zwecken aufgrund ihrer Funktionalitä-
ten zu einem kollaborativen Arbeiten 
anregen sollen. Dazu gehören bekannter-
maßen Blogs, Wikis, Video Plattformen, 
virtuelle Büros, Bookmarking-Dienste 
und und und... Die Liste ließe sich noch 
mehrere Absätze lang fortführen und 
wäre den meisten LeserInnen ohnehin 
bekannt. Dass sich das Buch auf rund 115 
Seiten (von insgesamt 180) so ausführlich 
mit der Einrichtung von Blogs, mit der 
Darstellung einzelner Applikationen und 
der Empfehlung von Diensten aufhält, 
hängt wohl damit zusammen, dass die 
Autoren speziell ein Publikum anvisiert 
haben: Unternehmen, die Social Media 
innerhalb ihres Unternehmens einsetzen 
wollen. Scheinbar ist es dort noch nicht 
soweit, geschweige denn „bekannt“.
Nun, für alle, die es bis dato mit Web 2.0 
auf die lange Bank geschoben haben, 
sind diese ersten Kapitel durchaus 
brauchbar, weil sie alles Wesentliche 

zusammenfassen. Dabei bleibt das Buch 
aber wirklich auf der Oberfläche und 
bei einer ernsthaften Überlegung Social 
Media Tools einzusetzen, wird man nicht 
umhin kommen, weitere Quellen zu kon-
taktieren. 
Wie auch immer, für alle Web 2.0 Kenner 
beginnt der Spaß am Buch erst ab Teil 3: 
„Using Social Media Internally“. Ein viel-
versprechender Kapiteltitel, denn allzu 
viel an Best Practices gibt es ja aus dem 
Unternehmensumfeld zu Web 2.0 nicht. 
Leider kann auch dieses Buch nicht wirk-
lich viel Neues beitragen, und auf 20 
Seiten ist das auch nicht zu erwarten. 
Es werden recht banale Vor- und Nach-
teile von Social Media im Unternehmen-
seinsatz beschrieben, und auch die mit-
gelieferten Weblinks zu Beispielen sind 
nicht gerade zahlreich. Leider eine ein 
bisschen dünne Suppe, für meinen Ge-
schmack. Auch das eigene Best Practice 
Beispiel ist nur eine Ansammlung von be-
kannten Ideen zu Social Media, erfolgrei-
chem Projekt Management und ein paar 
Informationsmanagement-Standards. 
Das letzte große Kapitel beschäftigt sich 
mit der Rechtssituation von Daten im 
Web und damit ihr Umgang im Rahmen 
des Social Media Einsatzes. Ein sehr 
wichtiges und notwendiges Thema, wel-
ches hier von den Autoren aufgegriffen 
wird. Viele von uns sind zumindest ver-
unsichert, wenn nicht total ahnungslos, 
wenn es um Fragen zum Urheberrecht 
und Onlinerecht geht. Meine Vorfreude 
wurde allerdings schon nach dem ers-
ten Absatz hinweggefegt: es wird aus-
schließlich britisches Recht behandelt. 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 
das Buch sicherlich für totale Anfänger 
in Sachen Social Media durchaus eine 
erste Zusammenschau der Materie er-
möglichen kann, wenn auch mit großen 
Lücken. Für Organisationen, die sich also 
dieser Werkzeuge bedienen wollen, und 
zu diesem Zweck ein Praxis-nahes Buch 
zwecks Implementierung suchen, kann 
ich es aber nicht empfehlen. Es bietet 
einfach zu wenig, und auch das Rechts-
kapitel ist nur für unter britischem Recht 
operierenden Firmen interessant. 
 Mark Buzinkay, Dornbirn 
 www.buzinkay.net/

Handbuch Internet-Suchmaschinen – Nutzerorien-
tierung in wissenschaft und praxis

Dirk Lewandowksi (Hrsg.) – Heidelberg: 
Akademische Verlagsgesellschaft Aka 
GmbH, 2009. 413 Seiten. ISBN 978-3-
89838-607-4. – Euro 60,-

Bestandsaufnahme
Mit dem vorliegenden Handbuch will der 
Herausgeber, Prof. Dr. Dirk Lewandowksi 

von der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg, nach eigenen 
Worten eine Lücke füllen. Er hat renom-
mierte Autoren aus unterschiedlichen 
Fachcommunities aufgerufen, zu dem 
Thema „Suchmaschinen im Internet“ ihre 
unterschiedlichen Perspektiven in Form 
von Übersichtsartikeln zusammenzufüh-
ren. So möchte er mit diesem Band den 
Austausch zwischen den Communities 
sowie zwischen Wissenschaftlern und 
Praktikern fördern. 
In 16 Artikeln aus Wissenschaft und Pra-
xis wird das Thema von über 20 Beitra-
genden quer durch verschiedene Fach-
disziplinen wie die Informatik, Marke-
ting und Betriebswirtschaft, Pädagogik, 
Rechtswissenschaft sowie natürlich der 
Informationswissenschaft angegangen, 
deren prominenter Exponent und profun-
der Experte in Sachen Suchmaschinen 
und Web Information Retrieval der Her-
ausgeber ist.

Das Handbuch setzt fünf Schwerpunkte. 
Im ersten Teil „Suchmaschinenland-
schaft“ werden ein guter Überblick über 
den Markt der Internet-Suchmaschinen 
und eine Typologie der Suchdienste im 
Netz geboten. Ergänzt wird das Kapitel 
durch den spannenden Beitrag über Spe-
zialsuchmaschinen und die Wunderwelt 
des Suchmaschinenmarketings. Im zwei-
ten Teil geht es mit „Suchmaschinen-
technologie“ zur Sache: Einblicke in die 
Ranking-Verfahren, Programmschnitt-
stellen der kommerziellen Suchmaschi-
nen sowie Lösungstechniken und eine 
Marktübersicht bei der Personalisierung 
lassen die Herzen der „Suchmaschinis-
ten“ schneller schlagen. Im dritten Teil 
nähert sich der Lesende dem Kern des 
Buches, er behandelt den Nutzeraspekt. 
Es geht um die Methoden und Anwen-
dung der Erhebung von Nutzerdaten, 
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den Standards zur Ergebnispräsentation, 
der „Universal Search“ als kontextuelle 
Einbindung von Ergebnissen unter-
schiedlicher Quellen und Auswirkun-
gen auf das „User Interface“, ergänzt 
um „Visualisierungen bei Internetsuch-
diensten“. Im vierten Kapitel „Recht 
und Ethik“ werden individuelle und 
gesellschaftliche Fragestellungen ange-
schnitten: „Datenschutz und Suchma-
schinen“ sowie die Kategorie „Moral“ 
im Blick auf Suchmaschinen. Im letzten 
Teil kommt der Band zurück in die Pra-
xis mit dem Obertitel der „Vertikalen 
Suche“. In drei Beiträgen geht es um 
Suchmaschinen für Inhalte in Unterneh-
men, Spezialsuchen für wissenschaftli-
che Dokumente und für Kinder.

Bewertung
Dirk Lewandowksi stellt als roten Faden 
die Nutzerorientierung über die Vielfalt 
der Artikel. Für die jeweilige Perspektive 
der Disziplinen, aus denen die Autoren 
kommen, ist dies auf jeden Fall gelungen, 
wobei der Wissenstransfer aus den Fach-
beiträgen und das Verständnis unter den 
Beitragenden gefördert werden.
Hat der Herausgeber sein Ziel erreicht, 
die Lücke im deutschsprachigen Raum 
zu füllen und – wenn ja – bis zu welchem 
Grade hat er sie „vollständig“ geschlos-
sen? Auf diese beiden Fragen gibt es drei 
Antworten:
■  Eine Diskussion zur Informationsqua-

lität von Internet-Suchmaschinen z.B. 
versus kommerzieller aber auch öf-
fentlich übers Web frei zugänglicher 
Online-Datenbanken findet in den Bei-
trägen nicht statt: der Vergleich von 
Suchergebnissen und Dokumenten 
bezüglich Vollständigkeit, Präzision 
und Relevanz, Authentizität, Lang-
zeitverfügbarkeit sowie weiterer be-
kannter und bewährter Kriterien aus 
den Informationswissenschaften. Hier 
stimmt der Herausgeber und Professor 
für Information Research und Informa-
tion Retrieval in seinem Vorwort nach-
denklich, wenn er vorhersagt, dass 
„auf Dauer nur Suchmaschinen beste-
hen können, die sich an ihren Nutzern 
orientieren und die Suche so anbieten, 
wie die Nutzer sie wünschen“. Mag 
diese Abstimmung mit den Füßen des 
Bürgers pro Google für die Suche nach 
und das Finden von Alltagsinforma-
tion gerechtfertigt sein. Sie führt im 
Bereich Fachinformation für die For-
schung, Entwicklung, Patentwesen 
und vor allem bei geschäftskritischen 
Entscheidungen schnell und oft auf 
einen Holzweg. 

■  Die Diskussion zu Suchmaschinen 
und deren Bedeutung für die Ver-
mittlung von Informationskompetenz 
als Schlüsselqualifikation in Bildung, 
Beruf und Informationsgesellschaft 
wird bis auf einen kurzen Exkurs im 
Beitrag über Suchmaschinen für Kin-

der ausgeblendet. Im Zuge der De-
batte um die Bildungsrepublik und 
den Forschungsstandort Deutschland 
ist es aber unerlässlich, die Regeln 
einer systematischen Informationsbe-
schaffung aus Vertrauensquellen, die 
kritische Bewertung von Suchergeb-
nissen sowie die problemorientierte 
Weiterverwendung von Alltags- und 
Fachinformation – gerade bei den all-
gegenwärtigen Suchmaschinen – früh-
zeitig zu erlernen. 

■  Das Handbuch bietet den Einblick in 
den Sachstand bis Mitte 2008. Be-
ständig ist beim Thema Internet-
Suchmaschinen – wie das Sprichwort 
sagt – nur der Wandel. Neueste Ent-
wicklungen wie Google Book Search 
einerseits, aber auch gesellschaftliche 
Aspekte der Datensicherheit, des Ur-
heberechtsschutzes, der informatio-
nellen Selbstbestimmung, bei Zensur, 
Monopolisierung, Manipulation und 
von Informationsfreiheit sollte das 
Buch stärker ansprechen. Hier we-
cken die beiden Beiträge zum „Daten-
schutz“ und zur „Moral“ die Neugier. 

Aus Sicht eines Informationsspezialisten 
fehlt damit eine stärkere Auseinanderset-
zung mit dem Nutzenaspekt von Such-
maschinen. Neben den oben genannten 
Lesergruppen würden somit verstärkt die 
vom Verlag avisierten Berater, Lehrer, 
Journalisten, Politiker und vielleicht auch 
interessierte Bürger angesprochen.
Das Buch liegt mit seinen über 400 Sei-
ten und knapp 1 kg Gewicht angenehm 
in der Hand, es hat eine gefällige Optik 
und ist solide gearbeitet, die begutach-
teten Artikel laden durch vorangestellte 
aussagekräftige Abstracts sowie vom 
Autor vergebene Schlagworte zum Ein-
lesen und zur vertieften Auseinanderset-
zung mit den Inhalten ein. Die Beiträge 
sind im Layout aufeinander abgestimmt, 
sie glänzen durch ausführliche Literatur-
angaben. Die Abbildungen, Screenshots 
und Tabellen sind gut lesbar und in den 
überwiegenden Fällen selbsterklärend. 
Typografische Fehler kommen kaum vor. 
Sachregister und Autorenverzeichnis be-
reichern das Handbuch.

Empfehlung
Dem Handbuch „Internet-Suchmaschi-
nen“ wird eine breite Leserschaft aus 
Wissenschaft und Praxis des Suchens 
und Findens im Web gewünscht, es 
sollte bei allen Einrichtungen für die 
Ausbildung des Fachnachwuchses zum 
Repertoire gehören, um diesen kritisch 
an die Thematik heranzuführen. Das ge-
druckte Werk wird der Aktualität und 
dem Wandel in diesem sehr dynami-
schen Fachgebiet Tribut zollen müssen. 
Statt einer zeitnahen Zweitausgabe sei 
dem Herausgeber und dem Verlag hier 
der Weg der kontinuierlichen Ergänzung 
empfohlen: um die oben genannten feh-
lenden Beiträge, aber auch sich neu ent-

wickelnde Inhalte – in Form eines leben-
digen Lehrbuches –auf der geeigneten 
elektronischen Plattform. 
Das Handbuch ist in gedruckter Form im 
Buchhandel oder bei Amazon, die elekt-
ronische Version ist bei digiprimo erhält-
lich. Die Autorenbeiträge sind zudem 
elektronisch verfügbar über www.bui.
haw-hamburg.de/164.html. 
 Luzian Weisel, Karlsruhe

Schreiben im Netz. Neue literale praktiken im 
kontext Hochschule 

Anne Thillosen. Münster: Waxmann, 
2008 (Medien in der Wissenschaft; 
Band 49) 348 Seiten.
ISBN 978-3-8309-2061-8. – 29,90 EUR

Über erfolgreiche Textarbeit und auch 
zum effizienten Lesen gibt es eine Fülle 
an mehr oder weniger nutzbringender Li-
teratur. Wie der Titel ‚Schreiben im Netz‘ 
zunächst suggerieren könnte, handelt es 
sich hierbei aber nicht um eine Anleitung 
zum Verfassen von Texten in den Online-
medien. Im Gegenteil: Anne Thillosen 
weist vielmehr darauf hin, wie wenig ge-
sicherte Erkenntnisse es über das Schrei-
ben in Wissenschaft und Lehre im digita-
len Zeitalter gibt und betont zudem das 
Fehlen geeigneter didaktischer Maßnah-
men. Dieser Ansatz verwundert nicht, 
konnte man die Folgen des Buchdrucks 
über viele Jahrhunderte erleben und er-
forschen, währenddessen die Onlineme-
dien eine verhältnismäßig neue Plattform 
darstellen.

Zum Einstieg in das Thema liefert Thil-
losen eine kurze Mediengeschichte der 
Textüberlieferung und Literalität in der 
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wissenschaftlichen Kommunikation. 
Dabei bezieht sie auch Grundprobleme 
der Informationsgesellschaft wie (man-
gelhafte oder fehlende) Alphabetisierung 
und die noch unzulängliche Mediendi-
daktik mit ein. 
Beim akademischen Arbeiten bzw. Sch-
reiben sind Standards ohnehin schwer 
auszumachen. Von der Schwierigkeit, 
einen flüssig lesbaren, leicht verständ-
lichen Text zu einem wissenschaftlich 
angemessenen, fachsprachlich ausge-
richteten Artikel  „aufzuwerten“ weiß 
sicherlich jeder Lehrende, Forschende 
und auch Student zu berichten. Thillosen 
liefert hierfür Ansätze, welcher „Code“ 
in Hochschultexten gebräuchlich ist, be-
leuchtet Textsorten und Gestaltungs-
spielräume, um eine Basis für die an-
schließenden Beobachtungen zu liefern. 
Denn ‚Schreiben im Netz‘ macht eine 
relativ junge Disziplin zum Gegenstand, 
deren Komplexität nicht zu unterschät-
zen ist: Die Thematik, die Anne Thillo-
sen aufgreift, behandelt nicht nur Lite-
ralität im universitären Kontext, sondern 
versucht vor allem den Wandel in der 
schriftlichen Kommunikation zu beleuch-
ten – den Wandel von den Print- zu den 

digitalen Medien und deren Auswirkun-
gen für Wissenschaft und Gesellschaft. 
Das schnelle und unkomplizierte Verschie-
ben, Verändern und Ergänzen ganzer 
Textpassagen in der elektronischen Da-
tenverarbeitung bringt nicht nur Vorteile 
mit sich: Die vereinfachte Arbeitsweise 
am Computer führt mitunter zu einer ufer-
losen Informationsflut, weil nicht nur die 
essentiellen Fakten verarbeitet werden. 
Die Flüchtigkeit und die Möglichkeiten, 
das Geschriebene sekundenschnell zu 
verändern,  verleiten zur Auflistung jegli-
cher bekannter Information.
Auch die multimedialen Strukturen füh-
ren zu einer veränderten Literalität. Der 
lineare, also statische Aufbau im Buch 
wird nun von den hypertextuellen und 
somit dynamischen Hierarchien der di-
gitalen Anwendungen abgelöst. Der Re-
zipient kann oft unmittelbar, interaktiv 
Einfluss nehmen. Thillosen räumt den 
virtuellen  Kommunikationsformen einen 
großen Anteil in ihrer Arbeit ein: In meh-
reren Fallstudien werden digitale Dienste 
wie Mailinglisten, Foren, Wikis und 
Weblogs im universitären Kontext nach 
verschiedenen Merkmalen (in der Regel 
Kontext und Funktion; Inhalte; Form; Ge-

staltungsmöglichkeiten und Definitions-
macht; Kompetenzen) unterteilt und auf 
ihren Nutzen und ihre Folgen für das wis-
senschaftliche Arbeiten analysiert. 
Thillosen formuliert konkrete Untersu-
chungsschwerpunkte, die sie dann syste-
matisch aufbereitet. Das macht ihr Buch 
zu einer angenehmen und gut nachvoll-
ziehbaren Lektüre. Ihre Gliederungen, 
Einführungen und Zusammenfassungen 
der einzelnen Kapitel ermöglichen es 
dem Leser, die Fülle an Informationen zu 
erfassen, was der Komplexität des Ge-
genstands sehr entgegen kommt. ‚Schrei-
ben im Netz‘ bezieht interdisziplinäre An-
sätze und Blickwinkel mit ein, und bietet 
damit einen umfassenden Überblick zum 
Thema. Welches Maß an ‚Medienkompe-
tenz‘ ist für die erfolgreiche akademische 
Arbeit erforderlich? Thillosen definiert 
diesen schwer greifbaren Begriff und 
sucht nach didaktischen Richtlinien. Der 
Leser profitiert nicht nur von den reich-
haltigen Informationen, die das Buch be-
reit hält, sondern bekommt wertvolle An-
regungen, die das Gelingen von schriftli-
cher Kommunikation in Wissenschaft und 
Lehre ermöglichen.
 Angela Gonzalez Roser, Berlin
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7. bis 9. Mai 
Wien, Österreich

Internationale Bibliothekskonferenz
„A Library Policy for Europe“

Mag. Gerald Leitner, Geschäftsführer des BVÖ, EBLIDA-Präsident, 
Büchereiverband Österreichs, Museumstraße 3/B/12, 1070 Wien, 
Österreich, Telefon 01 406 97 22, Fax: 01 406 35 94 22, leitner@bvoe.
at, www.conference.bvoe.at

12. Mai 
Frankfurt am Main

Seminar Records Management für die 
effektive und sichere Dokumentation der 
Geschäftstätigkeit

PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich 
Kampffmeyer GmbH, Breitenfelder Straße 17, 20251 Hamburg, 
Telefon  +49 (040) 460762-20, Fax  +49 (040) 460762-29, E-Mail: 
Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-CONSULT.com, www.MoReq2.de

11. bis 15. Mai 
Frankfurt am Main

ACHEMA 2009 
29. Internationaler Ausstellungskongress 
für Chemische Technik, Umweltschutz und 
Biotechnologie

DECHEMA e.V., Katrin Betz, Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 
Frankfurt am Main, Telefon 069 7564-434, Fax 069 7564-298, betz@
dechema.de, www.achema.de

13. Mai 
Stralsund

Frühjahrstagung der Fachgruppe Dokumenta-
tion im Deutschen Museumsbund 

Prof. Monika Hagedorn-Sauppe, Institut für Museumsforschung, 
In der Halde 1, 14195 Berlin, Tel. 030 8301-460, Fax. 030 8301-504, 
m.hagedorn@smb.spk-berlin.de, www.museumsbund.de

18. bis 20. Mai 
Frankfurt am Main

Jahrestagung 2009 der Fachgruppe 7 Hans-Gerhard Stülb, DRA, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt am Main, 
hans-gerhard.stuelb@fg7.de, www.fg7.de

20. bis 22. Mai 
Sofia, Bulgarien

PATLIB 2009 
Building of best practices

Cornelia Blau, Telefon 0631 205 3204, Fax 0631 205 2198,  
blau@kit.uni-kl.de, 
www.epo.org/about-us/events/patlib2009.html

2. bis 5. Juni 
Erfurt

98. Deutscher Bibliothekartag 
Ein neuer Blick auf Bibliotheken

Intercom Dresden GmbH, Diana Meißner, Zellescher Weg 3, 01069 
Dresden, Telefon 0351 46333417, Fax 0351 46337049, bibliothekar-
tag2009@uni-erfurt.de, www.bibliothekartag2009.de/

10. bis 12. Juni 
Mailand, Italien

ELPUB 2009
13th International Conference on Electronic 
Publishing
Rethinking Electronic Publishing: Innovation in 
Communication Paradigms and Technologoes

Susanna Mornati, CILEA, Via R. Sanzio 4, 20090 Segrate MI, Italien, 
Telefon +39 02 269951, elpub2009@elpub.net, www.elpub.net/

17. bis 18. Juni 
Paris, Frankreich

i-expo 2009 Groupement Français de l‘Industrie de l‘Information, 25, rue Claude 
Tillier - 75 012 Paris 
Telefon +33 1 43729652, Fax +33 1 43720456, gfii@gfii.asso.fr, www.i-
expo.net

18. bis 19. Juni 
Ilmenau

Patinfo 2009 - 31. Kolloquium der Technischen 
Universität Ilmenau über Patent information 
„Informations- und Rechtsfunktion der ge-
werblichen Schutzrechte in einer globalisier-
ten Wirtschaft“

Astrid Schieck, Technische Universität Ilmenau, PATON, Landespa-
tentzentrum Thüringen, Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau, Telefon  
03677  69 4572, Fax 03677  69 4538, patinfo@tu-ilmenau.de, www.
paton.tu-ilmenau.de/

22. bis 23. Juni 
Berlin

Berlin Open ’09 
Wissen, Vernetzung, Innovation

kontakt@berlin-open.org, www.berlin-open.org

27. bis 29. Juli 
Berlin

FAVE 2009
First International Conference on Facets of 
Virtual Environments

ICST, 9000 Gent, Begijnhoflaan 93a, Belgien, contact@fave-conference.
org, http://fave-conference.org/

23. bis 27. August 
Mailand, Italien

Weltkongress Bibliothek und Information: 
75. IFLA Generalkonferenz und Ratsver-
sammlung. Libraries create futures: building 
on cultural heritage

www.ifla.org/IV/ifla75/index.htm

9. bis 11. September 
Dresden

Jahrestagung der Association Internationale 
des Bibliothèques, Archives et Centres de 
Documentation Musicaux, Gruppe Bundesre-
publik Deutschland

Dr. Karl Wilhelm Geck, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden, Musikabteilung, Zellescher Weg 18, 
01069 Dresden, Telefon 03514677-550, musik@slub-dresden.de, www.
aibm.info

15. bis 18. September 
Graz, Österreich

30. Österreichischer Bibliothekartag
The Ne(x)t Generation – Das Angebot von 
Bibliotheken

www.bibliothekartag.at

16. bis 18. September 
Schloß Theuern 

21. EDV-Tage Theuern im Bergbau- und Indus-
triemuseum Ostbayern Schloß Theuern 

www.edvtage.de/programm.php?kapitel=2009_programm; www.
museen-in-bayern.de/landesstelle/

16. bis 19. September 
Pisa, Italien

Tenth EASE General Assembly and Confer-
ence 
Integrity in Science Communication

Mrs Sheila Evered, EASE Secretariat, PO Box 6159, Reading, RG19 9DE, 
UK, Telefon/Fax: +44 (0)118 970 0322, secretary@ease.org.uk, www.
ease.org.uk/con/index.shtml

22. bis 25. September 
Regensburg

79. Deutscher Archivtag 2009 
Archive im digitalen Zeitalter 
Überlieferungssicherung – Erschließung – 
Präsentation

VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.,  
Geschäftsstelle, Wörthstraße 3, 36037 Fulda, Telefon 0661 29109-72, 
Fax 0661 29109-74,  info@vda.archiv.net

22. bis 25. September 
Karlsruhe

ASpB-Tagung 2009 Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V., Herder-Institut, 
Bibliothek, Gisonenweg 5-7, 35057 Marburg, Telefon 06421 917841, 
geschaeftsstelle@aspb.de, www.aspb.de

27. September bis 2. Oktober 
Korfu, Griechenland

ECDL 2009
13th European Conference on Digital Libraries
Digital Societies

Laboratory on Digital Libraries and Electronic Publishing, Department of 
Archives and Library Sciences, Ionian University, 72 Ioannou Theotoki 
str., 49100 Corfu, Greece, Telefon +30 26610 87413 (Sarantos Kapidakis, 
General Chair), +30 2610 969625 (Giannis Tsakonas, Organization 
Chair), Fax +30 26610 87433 (Sarantos Kapidakis, Christos Papatheod-
orou), +30 2610 969672 (Giannis Tsakonas), info@ecdl2009.eu,  
www.ecdl2009.eu/
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9. Deutsches Single-Source-Forum
Doku-Trends:

Vernetzte Teams – Intelligente Inhalte
Montag, 22. Juni 2009 in München

Single-Source-Forum
Deutsches

one source – many applications
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