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Lehreinheiten gegeniiber den herkommlichen 

Methoden der Vermittlung. Dem hielt Kohle 

eigene Erfahrungen mit virtuellen Seminaren 

an der LMU entgegen, wonach E-Learning die 

kommunikativen und sozialen Kompetenzen 

der Studierenden wesentlich umfassender for- 

dere als herkommliche Vermittlungsmethoden. 

Einige digitale Projekte des Kunsthistorischen 

Seminars der Humboldt-Universitat Berlin 

stellte schlieElich Dorothee Haffner vor, die 

allesamt vorziiglich im Internet dokumentiert 

sind (eine Ubersicht liber die Datenbankpro- 

jekte mit entsprechenden Links unter http: 

II www 2.. hu-berlin.de/arthistory /pub /res 

Ch.php?pg=ro).

Bleibt eine Bilanz aus dem Gesprach zu ziehen. 

Das Forderprogramm der DFG, das Bunzel 

vorstellte, ist sicher der beste Weg, um ohne 

viel Zeitverlust und Qualitatseinbufien die 

Entwicklung richtig zu steuern. Nun sind 

konkrete Vorschlage gefragt. Es steht zu hof- 

fen, dafi ein solches Expertengesprach, an 

dessen Sinn keiner der Teilnehmer Zweifel 

gehabt haben diirfte, zu gegebener Zeit wieder 

stattfinden wird.

Luise Leinweber

Das Konzept der virtuellen Fachbibliothek und die Zukunft der 

Fachbibliographien und der Sachkataloge

Im Lauf der Jahrzehnte wurde im Kreise der 

»Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken 

(AKB)«, dem die DFG-geforderten Kunstbi

bliotheken angehdren, immer wieder die Idee 

einer kooperativen inhaltlichen Auswertung 

der laufend erworbenen Literatur diskutiert. 

Es ist bekannt, dal? das in der Theorie nahe- 

liegende Projekt einer Kooperation aller ein- 

schlagigen Institutionen niemals ausgefiihrt 

wurde, und da£ der Kunstbibliotheken- 

Fachverbund Florenz-Miinchen-Rom (http:// 

www.kubikat.org) das Maximum des in dieser 

Hinsicht innerhalb der AKB Organisierbaren 

darzustellen scheint. Ein gemeinsames Kon

zept aller groEen deutschen Kunstbibliotheken 

zur LiteraturerschlieEung, und sei es in Form 

einer negativen Aussage liber das nicht zu 

Bewaltigende, hat es nie gegeben.

Die technische Entwicklung fiihrt allerdings 

mittlerweile zu Katalogangeboten, bei denen 

Suchmaschinen eine Art kooperatives Litera- 

turangebot ermoglichen, das allein aufgrund 

der Menge und Vielfalt der beriicksichtigten 

Dokumente fur die Forschung wertvoll sein 

diirfte. Der » Virtuelie Katalog Kunstge- 

schichte (VKK)« (http://www.ubka.uni-karls 

ruhe.de/vk__kunst.html), der als Unternehmen 

der DFG-geforderten Kunstbibliotheken mit 

Anschubfinanzierung durch die DFG ins 

Leben gerufen wurde, hat in der letzten Zeit 

seine Vollausbaustufe erreicht, ermoglicht er 

doch nun dem Publikum, eine Anfrage u. a. 

gleichzeitig an die EDV-Kataloge von Kunst- 

bibliothek Berlin, Fachverbund Florenz- 

Miinchen-Rom, Kunst- und Museumsbiblio- 

thek Koln, Germanischem Nationalmuseum, 

UB Heidelberg und SLUB Dresden zu richten 

(zum VKK: Maria Effinger / R. Hoyer: Der 

Virtuelie Katalog Kunstgeschichte [VKK], In: 

Bibliotheksdienst 53.1999, 10, S. 1660- 

1666. - R. Hoyer: The Virtueller Katalog 

Kunstgeschichte as a tool for international 

co-operation. In: Art Libraries Journal 

28.2003, 1, S. 15-18. - Ders.: Der »Virtuelle 

Katalog Kunstgeschichte [VKK]«: Aktueller 

Entwicklungsstand und Zukunft. In: AKMB- 

news 8.2003, H. 2 [im Erscheinen]). Alle Ziel- 

systeme zusammen offerieren derzeit eine 

Menge von schatzungsweise 1,6 Mio. Titel- 

satzen, und im Zuge der laufenden Konver- 

sionsmaEnahmen wird diese Menge in den 

kommenden Jahren noch sehr stark ansteigen. 

Man ware also geneigt, diese wohlfeile Inter- 

netprasenz der groEen deutschen und bedeu-
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tender internationaler Kunstbibliotheken als 

eine Leistung zu betrachten, auf deren Lor- 

beeren wir uns ausruhen konnen.

Es gilt jedoch folgende Grundanalyse:

- Der prozentuale Anteil an Dubletten ist 

nicht zu unterschatzen. Die tatsachliche Zahl 

der nachgewiesenen verschiedenen Publika- 

tionen ist unbekannt.

- Es ist noch nicht evaluiert worden, in 

welchem Verhaltnis die uber den VKK erreich- 

bare Titelmenge zur Menge des iiberhaupt 

existierenden fachrelevanten Schrifttums steht. 

Selbst bei einem konservativen und okziden- 

talistischen Verstandnis des Faches diirfte der 

VKK m. E. deutlich weniger als fiinfzig 

Prozent des Schrifttums nachweisen, sofern 

man, was notig ist, Aufsatze bei der Quan- 

tifizierung beriicksichtigt.

- Die Recherchemoglichkeiten beruhen prin- 

zipiell auf dem gemeinsamen Nenner der Ziel- 

systeme. Eine Anfrage z. B. mit einem vom 

Benutzer nach eigenen Vorstellungen ge- 

wahlten thematischen Schlagwort fiihrt zum 

Erfolg oder nicht, wird aber mit Sicherheit 

nicht von alien Zielsystemen sinnvoll verar- 

beitet werden konnen, z. B. weil gar keine oder 

aber eine fremdsprachige thematische Inde- 

xierung existiert.

Anders als bei universalen Suchmaschinen gibt 

es im VKK auch keine zentrale Systemintel- 

ligenz zur Unterstiitzung sinnvoller Suchfor- 

mulierungen. Die erreichte kritische Daten- 

menge verhindert, fast schon vergleichbar der 

Situation bei universalen Internet-Such- 

maschinen, in vielen Fallen, dal? man gar 

nichts findet. Man findet aber mutmaElich 

eben in vielen Fallen irgendetwas. Der bi- 

bliographische Vollstandigkeitsgrad der Ergeb- 

nisse ist in dieser Suchumgebung prinzipiell 

schwer zu veranschlagen. Man wird allerdings 

recht schnell herausfinden, welche Zielsy- 

steme zufriedenstellender als andere auf be- 

stimmte Arten von Fragen reagieren. Dieses 

benutzerseitige learning-by-doing und diese 

prinzipielle Unvollstandigkeit des Suchvoka- 

bulars kann man als unvermeidlichen Teil des 

Systems betrachten.

Tatsachlich ist zu fragen, ob nicht fur die 

Praxis der Studenten und Forscher einheitlich 

und umfassend angewendete bibliothekari- 

sche ErschlieEungsweisen weit weniger vital 

sind als ,Bibliothokonomen’ in der Regel 

denken. Denn in der Regel scheitern die Bi- 

bliothekare gerade an ihren eigenen Perfek- 

tionsanspriichen und hinterlassen der Kund- 

schaft in demonstrativ ordentlicher Auf- 

machung mitunter ein ziemliches Durch- 

einander. Da aber viele Wege zum Ziel fiihren 

und die forschende Kundschaft viele Wege, 

auch Privatstrafien, zur Literatur hat, konnte 

man zu dem SchluE kommen, dal? tatsachlich 

das Erreichen einer kritischen Menge an 

erworbener Literatur in den Regalen und an 

Titelnachweisen in den Katalogen bzw. Such

maschinen das Wichtigste ist. Elaborierte 

ErschlieEungssysteme, die immer auf be- 

stimme Institutionen und Teilmengen der Lite

ratur beschrankt bleiben werden, sind dann 

ein zusatzliches ,Premium-Angebot’, niitzlich 

in bestimmten Situationen wie dem Beginn 

einer groEeren wissenschaftlichen Arbeit oder 

der Bearbeitung eines besonders speziali- 

sierten Themas, nicht aber das Arbeitsinstru- 

ment des Alltags. Ist das Erreichte, ein prakti- 

scher und umfangreicher Titelpool mit mehr 

oder weniger elementaren Recherchemoglich- 

keiten und der Moglichkeit des Umschaltens 

zu teilweise gerade im Hinblick auf themati

sche Indexierung besonders leistungsvollen 

Lokalsystemen, beides freilich unverbunden 

neben den grofien kommerziell vertriebenen 

Fachbibliographien, also ein zufriedenstellen

der Zustand, eine langfristige Basis?

Die Antwort auf diese Frage sollte weniger 

von dem Bemiihen bestimmt sein, ein akzep- 

tables funktionierendes System moglichst rou- 

tiniert und zufriedenstellend weiterzufiihren, 

als vielmehr von dem Ehrgeiz, unter Orien- 

tierung am state of the art in den fiir die 

Entwicklung von Literaturproduktion und 

-nachweis fiihrenden Umgebungen, also Na- 

turwissenschaften und Technik, und in krea- 

tiver, kollegialer und institutioneller Koopera-
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tion auch fur die Kunstwissenschaften einen 

noch viel hoheren Komfort bei Literatur- 

recherche und Lektiire zu schaffen und dabei 

einige alte chronische sowie einige ganz neue 

Probleme frontal anzugehen.

Ein evidentes, chronisches Problem ist, dal? die 

existierenden groEen Fachbibliographien BHA, 

Art Abstracts (friiher: Art Index) and ART 

bibliographies Modern (ABM), die mittler- 

weile allesamt in elektronischer Form, vor- 

zugsweise online, vertrieben werden, unver- 

bunden neben den Bibliothekskatalogen 

existieren. Da sowohl die Bibliotheken als 

auch die Anbieter der Fachbibliographien auf 

Geschlossenheit ihres jeweiligen Angebotes 

hinsichtlich Umfang und Indexierungsver- 

fahren bedacht sind, wird ein hoher Pro- 

zentsatz des Schrifttums doppelt und vielleicht 

dreifach verzeichnet, wahrend fur einen wahr- 

scheinlich ebenfalls hohen Prozentsatz, na- 

mentlich das weniger trendige Lokal- und 

Regionalschrifttum oder Schrifttum in weni

ger gelaufigen Sprachen, die Ressourcen auf 

beiden Seiten fehlen oder anderweitig einge- 

setzt werden. Die Erschliel?ungsregeln und 

Geschaftsgange der Bibliotheken, zumindest 

ist dies im Fachverbund Florenz-Miinchen- 

Rom und seit jeher im Zentralinstitut der Fall, 

gehen implizit davon aus, dal? annahernd alle 

erworbenen Publikationen in einheitlicher 

Weise katalogisiert und thematisch indexiert 

werden. Dal? dies in der Wirklichkeit nie der 

Fall ist, wird wie ein peinliches Versagen nicht 

in positiver Weise thematisiert. Es ist aber 

schlicht so, dal? die Sacherschliel?ungsambitio- 

nen der Bibliotheken vor der Menge des 

Schrifttums immer versagen. Es ware deshalb 

zu wiinschen, dal? Recherchen liber die Biblio- 

thekskataloge hinaus auch automatisch und 

gleichzeitig an die Fachbibliographien gesandt 

werden konnen. Mit der Suchmaschinentech- 

nik ist derartiges mittlerweile moglich und im 

Bereich der Universalbibliotheken mittlerweile 

auch schon realisiert worden, in Deutschland 

im ,Gateway Bayern’ (httpd/gateway-hayern. 

bib-bub.de) und in der ,Digitalen Bibliothek 

Nordrhein-Westfalen’ (http://wwwi .digibib. 

net/), demnachst auch im GBV mit dem PICA- 

Modul i-Port. Fur diese Umgebungen wurde 

mit Providern von bibliographischen Daten- 

banken deren Integration aufgrund von Kon- 

sortiallizenzen vereinbart. Der integrierte 

Zugriff auf Bibliothekskataloge und z. B. 

kommerzielle Aufsatzdatenbanken funktio- 

niert von denjenigen Arbeitsplatzen aus, die 

zum EDV-Netz einer lizenznehmenden Institu

tion gehdren. Die nachste Generation der 

EDV-Kataloge auch in unseren Kunstbiblio- 

theken mul? solche Gatewayfunktionen ha- 

ben. Auch eine Erweiterung des VKK in diese 

Richtung kommt in den Sinn. Allein diese 

Suchmaschinentechnik des Internet-Gateways 

diirfte in der Zukunft dazu fiihren, dal? die 

Bibliotheken ihre Erschliel?ungsleistungen und 

-anstrengungen unweigerlich mehr oder we

niger genau auf die sonstigen, an den Biblio- 

thekskatalog angeschlossenen fachbibliogra- 

phischen Angebote abstimmen.

Diese denkbare Zukunftssituation imphziert 

freilich die ausdriickliche Bereitschaft zu inter- 

nettypischen Kompromissen und Konzes- 

sionen im Hinblick auf die vorhin erwahnte 

traditionelle bibliothekarische Einheitlichkeits- 

ideologie:

Auf der Ebene des Internet-Gateways ver- 

lieren, wie auch am Beispiel des VKK gesehen, 

bestands- bzw. institutionenspezifische, ja so- 

gar landerspezifische Sacherschliel?ungsver- 

fahren viel von der ihnen zugedachten Bedeu- 

tung, da Daten verschiedenster Herkunft und 

Gestaltung gemeinsam abgefragt werden. Erst 

auf der Ebene der Zielsysteme konnen z. B. 

bestandsbezogene Systematiken sinnvoll dar- 

gestellt werden. Da aber die Grenzen zwischen 

Suchmaschinen und Lokalumgebungen zu- 

nehmend verschwimmen, wird sich immer 

dringender die Frage stellen, wie der Aufwand 

fiir hypertroph wirkende Regelwerkskom- 

plexe wie »Regeln fiir den Schlagwortkatalog 

(RSWK)« den Retrievalrealitaten angepal?t 

werden kann, und ob nicht viel mehr als bisher 

weniger am Paradigma des geschlossenen Ka-
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taloges als an der Vielfalt des Recherchezu- 

ganges orientierte, von Automatismen ge- 

stiitzte Verfahren der Indexierung zum Einsatz 

kommen sollten, abgeleitet aus der univer- 

salen Suchmaschinentechnologie und aus 

Content-Management-Systemen. Es sei bei 

dieser Gelegenheit daran erinnert, dag der 

Fachverbund Florenz-Munchen-Rom seit dem 

Jahre 2001 einen auf das unter Federfiihrung 

von Klaus Lepsky entwickelte automatische 

Indexierungsverfahren MILOS (siehe z. B. 

http://www.fbi.fh-koeln.de/fachbereich/  

personen/Lepsky/le_versch.htm) gestiitzten Basic 

Search anbietet. Ein Projekt des Zentralinsti- 

tuts zur Entwicklung im eben genannten Sinne 

eines die thematische Indexierung unter- 

stiitzenden Internet-orientierten Fachsystems 

(»Grundlegung einer Digitalen Fachbibliothek 

im Rahmen der Ausweitung maschineller 

Indexierungsverfahren auf Volltextdokumente 

[BIWAK]«) wurde von der DFG im Friihjahr 

2000 abgelehnt. Inzwischen brusten sich 

andere, gewil? kompetentere Institutionen mit 

verwandten Projekten auf Europa-Ebene. 

Immerhin haben sich uniangst die Bibliotheks- 

leiter des Fachverbundes Florenz-Miinchen- 

Rom auf ein Projekt zur Kompatibilisierung 

ihres stark von der alten Miinchener Sachkata- 

log-Systematik gepragten, praktisch nicht er- 

weiterungsfahigen Sachbegriffsvokabulars mit 

der ohnehin fur Eigennamen, seit 1999 sogar 

im schreibenden Onlinezugriff auf das ILTIS- 

Zentralsystem der Deutschen Bibliothek, 

genutzten Normdatei SWD (Schlagwortnorm- 

datei) verstandigt. Damit soil nicht nur den 

Belangen der Erweiterungsfahigkeit, Prazision 

und Transdisziplinaritat geniige getan werden, 

sondern auch ein Profitieren von Projekten zur 

Internationalisierung des Normvokabulars 

gesichert werden.

Freilich mul? auch in Anbetracht der Aussicht 

auf eine Flexibilisierung der thematischen 

Indexierungsverfahren und auf die erhohte 

Moglichkeit zur Integration von Fremdlei- 

stungen gesehen werden, dal? kein verniinf- 

tiger Grund besteht, der wissenschaftlichen 

Kundschaft nicht Daten zu vermitteln, die 

unseren traditionellen Erschliel?ungsan- 

spriichen nicht genugen. Dies gilt gerade fiir 

die in den genannten universalen Bibliotheks- 

Gateways zuganglichen Aufsatzdatenbanken 

kommerzieller Provider. Die Menge von ca. 

615.000 seit 1993 erschienen Aufsatztiteln 

aus uber 500 Fachzeitschriften im Architek- 

tursegment der Aufsatzdatenbank OLC der 

Agentur SwetsBlackwell spricht fiir sich. 

Agenturen und Verlage bieten mittlerweile 

Mehrwertdienste an, die die Leistungs- 

fahigkeit von Bibliotheken weit hinter sich 

lassen, und die es wahrzunehmen gilt, immer 

um den Preis der willentlichen Aufgabe der 

alten Katalogeinheitlichkeits-Ideologie. Casa- 

lini libri in Florenz bietet zu jedem ange- 

botenen italienischen Titel eine digitale und 

OPAC-integrationsfahige Table of contents 

an. Nicht nur der Fachverbund Florenz- 

Miinchen-Rom wird gut daran tun, mit 

solchen Mehrwertdiensten seine eigenen 

Bemiihungen zu ,tunen’. Grunderkenntnis 

unserer Analyse ist immer wieder, dal? sich die 

Bibliotheken, und zumal die grol?en tradi

tionellen Kunstbibliotheken, erheblich von 

dem Do-it-yourself-Paradigma entfernen miis- 

sen.

In einem gewissen Umfang wird kiinftig die 

von den Bibliotheken seit jeher propagierte 

Liberalitat des Zugangs zu den bibliographi- 

schen Informationen sichtbar eingeschrankt 

sein, da der Zugriff auf die Bibliographien nur 

in lizenzierten Umgebungen moglich ist. 

Freilich war dies eigentlich immer schon der 

Fall, denn auch der Bibliothekslesesaal mit 

den guten alten Nachschlagewerken ist eine 

Art lizenzierte Umgebung. Die gedruckten 

Nachschlagewerke werden iibrigens rapide 

durch elektronische Kopien ersetzt oder durch 

genuin elektronische Formen abgeldst.

Damit sind wir aber bei dem von den Kunst

bibliotheken am wenigsten geldsten Problem 

und gleichzeitig bei der augenfalligsten Veran- 

derung in der Literaturproduktion und -verar- 

beitung, dem digitalen Dokument.
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Aus dem Phanomen der elektronischen Pu- 

blikation von digitalen Dokumenten selbst, 

also nicht nur von bibliographischen Nach- 

weisen, erklart sich natiirlich das von der DFG 

als Zielkontext fiir unsere Arbeit vorgegebene 

Konzept der sog. Virtuellen Fachbibliotheken. 

„Ziel dieses Konzeptes ist es, die gedruckten 

und elektronischen Informationsquellen eines 

Fachgebiets zu erschlieEen und liber ein zen- 

trales Zugangsportal im Internet anzubieten. 

Das Angebot soli gezielt auf die wissenschaft- 

lichen Nutzer ausgerichtet sein. (Aus der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft. In: 7.eit- 

schrift fiir Bibliothekswesen und Bibliogra

phic 49.2002, 4, S. 236-240, dort S. 240). Bei 

der Bestimmung unserer Aufgaben ist dieser 

Kontext mitzuanalysieren.

Motivation des Konzeptes der Virtuellen Fach

bibliotheken ist die Vermittlung elektroni- 

scher Publikationen und Dokumente zusatz- 

lich zu den Printmaterialien. Es geht um die 

Organisation eines neuen kombinierten Zu- 

gangs. Vier Jahre Erfahrung mit dem Projekt 

haben gezeigt, daE die Praxis anders aussieht 

als die Theorie, und daE sich die Fachdiszi- 

plinen unterschiedliche Wege suchen. Aus 

diesem Grunde strebt der DFG-Bibliotheks- 

ausschuE derzeit eine erhohte Markenidentitat 

der DFG-geforderten Virtuellen Fachbiblio

theken an, die auch liber eine zentrale Web- 

Adresse zuganglich sind (http://www.virtuelle- 

fachbibliothek.de). Der AusschuE hat aber 

auch erkannt, daE die Beriicksichtigung von 

Landergrenzen im Internet nicht evident ist, 

und wiinscht deshalb, endlich liber die alten 

Strukturen der iiberregionalen Literaturver- 

sorgung mit Druckpublikationen hinausge- 

hend, »eine Kooperation mit vergleichbaren 

Portalen in anderen Landern« (ibid.). Das 

DFG-Konzept der Virtuellen Fachbiblio

theken ging zunachst von der hauptsachlich 

von den zentralen Universitatsbibliotheken 

konstituierten Sondersammelgebiets-Infra- 

struktur aus. Da man aber offensichtlich nicht 

nur an einer Beriicksichtigung der Metadaten 

fiir elektronische Publikationen durch die Bi- 

bliothekskataloge interessiert sein muE, son- 

dern logischerweise auch an der Vermittlung 

von ,content’, ein liber den traditionellen Pu- 

blikationsbegriff hinausgehender Terminus, 

ergibt sich, daE solche fachlichen umfassenden 

Websites fiir das wissenschaftliche Publikum 

natiirlich die Kompetenz von Bibliotheken 

iiberschreiten und eine enge Kooperation mit 

den Informationsproduzenten selbst, zumal 

aber den universitaren Fakultaten und Insti- 

tuten und den ihnen zugeordneten Rechenzen- 

tren, nahe legen. Hierzu paEt das neue DFG- 

Forderprogramm »Leistungszentren fiir For- 

schungsinformation«. Bestatigt wird diese 

Konzepterganzung durch die Erfahrung, daE 

die vielfaltigste und aktivste elektronische 

Fachumgebung in den Geisteswissenschaften, 

das verschiedene Foci clusternde Fachportal 

historicum.net (http://111ww.sfn.historicum.netl), 

zunachst dem auch bibliothekarischen Enga

gement von Universitatswissenschaftlern an 

einem bestimmten Institut zu verdanken ist, 

nicht einer biirokratisch im Rahmen eines Zu- 

standigkeitsplans wie dem DFG-Verteilungs- 

plan der Sondersammelgebiete zugeteilten Ver- 

antwortlichkeit.

Fiir das Fach Kunstgeschichte ist zu konsta- 

tieren, daE zwischen den potentiell zustandi- 

gen Bibliotheken, das sind die Sondersammel- 

gebietsbibliotheken-Bibliotheken in Heidel

berg und Dresden, aber doch wohl auch die 

Bibliotheken des DFG-Kunstbibliothekenpro- 

gramms (»AKB«), der DFG, sowie den Uni- 

versitatsinstituten zum Zeitpunkt dieses Re- 

ferats (Oktober 2002) keine Verstandigung 

uber die Moglichkeit eines gemeinsamen 

Konzeptes im Sinne einer Virtuellen Fachbi- 

bliothek stattgefunden hat. Die einzige ein- 

schlagige Initiative, die derzeit innerhalb der 

DFG-Forderlinie finanziert wird, ist die »Vir

tuelie Fachbibliothek Gegenwartskunst« der 

Siichsischen Landesbibliothek - Staats- und 

Universitatsbibliothek Dresden (http://vifaart. 

slub-dresden.de/). Zwar prasentiert auch die 

UB Heidelberg ihr kunstgeschichtliches und 

archaologisches Internetangebot als »Virtuelle
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Fachbibliothek« (http://www.ub.uni-heidelberg. 

de/helios/f Es hat hier jedoch keine ent- 

sprechende DFG-Gesamtfdrderung stattge- 

funden und dementsprechend auch keine Auf- 

nahme in den offiziellen Website der Virtuel- 

len Fachbibliotheken. Beide Umgebungen 

beschaftigen sich nicht prioritar mit dem 

direkten Zugriff auf elektronische Doku- 

mente. Andere einschlagige Umgebungen, die 

nicht in den DFG-Kontext der Uberregionalen 

Literaturversorgung fallen, wie das Angebot 

des Kunsthistorischen Instituts der Freien Uni- 

versitat Berlin (http://www.fu-berlin.de/kunst 

geschichtef), streben nicht nach dem DFG- 

Etikett, bieten aber vielleicht genauso viel. Das 

Problem ist m. E., dal? die Biindelung der 

Internet-Angebote selbst fiir ein relativ klei- 

nes, wenn auch publikumswirksames Fach 

wie die Kunstgeschichte die Moglichkeiten 

und Kompetenzen einer Einzelinstitution, gar 

einer Einzelbibliothek weit iiberfordert. An- 

dererseits besitzen wir im Faile der Kunstge

schichte allein im Bereich der DFG-gefor- 

derten Bibliotheken mit dem Nebeneinander 

von SSG-Bibliotheken und Schwerpunktpro- 

gramm der Kunstbibliotheken eine besonders 

breite Infrastruktur.

Die Arbeitsgemeinschaft der DFG-geforderten 

Kunstbibliotheken ist sich in Beratungen seit 

dem vergangenen Jahr dariiber einig gewor- 

den, dal? eine rationale Entscheidung uber die 

Verzeichnung und Verfiigbarmachung elektro- 

nischer kunsthistorischer Publikationen ge- 

troffen werden mul?, mit mbglichst kurz- 

fristigem Niederschlag in den Geschaftsgan- 

gen. Dies ist im iibrigen viel wichtiger als 

zugegebenermal?en publicitytrachtige Aktio- 

nen wie das Digitalisieren einzelner schoner 

alter Bucher oder Manuskripte. Es geht urn 

Universitatsarbeiten, vor allem Dissertatio- 

nen, aber auch sonstige Einzelpublikationen 

auf universitaren Dokumentenservern. Man 

hier ist nahe am oder auch mitten im Bereich 

der ,grauen Literatur’, fiir die sich die Teil- 

nehmer des Schwerpunktprogramms der Kunst

bibliotheken einmal besonders zustandig 

fiihlen wollten. Es geht ferner um Aufsatze, 

um in der alten, noch nicht ersetzten Termi- 

nologie zu bleiben, Aufsatze insbesondere in 

elektronischen Zeitschriften, um nochmals in 

der alten Terminologie zu bleiben. Dal? es 

daneben bereits eine sehr grol?e Menge von 

auf irgendwelchen Servern in der Welt ab- 

gelegten Image-Digitalisierungen von promi- 

nenten, aber auch entlegenen kunsthi

storischen Zeitschriften gibt, ist eine andere 

Sache. Nach Auskunft von Isabelle Le Masne 

de Chermont bietet etwa der Gallica-Website 

der Bibliotheque nationale de France (http:// 

gallica.bnf.fr/') u. a. etwa 580.000 digitalisierte 

Seiten aus 36 Zeitschriften gelehrter Ge- 

sellschaften aus der Zeit von 1750 bis 1914. 

Bei naherer Beschaftigung mit den mehr oder 

weniger genuinen Internet-Publikationen 

merkt man schnell, dal? das oft anzutreffende 

Festhalten an den Gestaltungsweisen von 

Druckschriften sich im Laufe der Jahre ver- 

lieren wird. Jetzt aber schon klar ist, dal? das 

bibliothekarische Paradigma des Arbeitens 

mit einem lokal verwaltbaren physischen 

Bestand hier nicht funktionieren wird. Weder 

ist anzustreben, bibliotheksseitig die Speicher 

der universitaren Dokumentenserver zu du- 

plizieren, noch ware einzusehen, dal? jede Bi- 

bliothek nach Lust und Laune im digitalen 

Haufen herumstochert, um das eine oder 

andere elektronische Schmuckstiick nach 

guter alter Vater Sitte fiir den eigenen Katalog 

zu reklamieren. Es wird deshalb im Zentralin- 

stitut experimentell eine liber das Internet 

kooperativ bedienbare bibliographische Alle- 

gro-Datenbank fiir E-Ressourcen (»KIR 

royal«, parametriert von Thomas Berger) ein- 

gerichtet, die zunachst nur mit einer be- 

schrankten Datenmenge gefiittert werden soil, 

um iiberhaupt erst in den Kunstbibliotheken 

ein Knowhow im Umgang mit genuinen Inter

net-Publikationen aul?erhalb des Datenbank- 

bereiches zu gewinnen. In der begrenzten Test- 

menge werden aber gerade als besonders 

wichtig erkannte Publikationen enthalten sein. 

Die Datenbank mul? letztlich im Sinne des
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Neue Medien

Gateway-Konzeptes mir den einzelnen Inter- 

net-Katalogen der Bibliotheken, genauso aber 

mit dem Virtuellen Katalog Kunstgeschichte 

verbunden sein. Sie beansprucht nicht, eine 

umfassende oder einzigartige Losung zu sein, 

sondern verlangt eigentlich nach einem inter- 

nationalen Netz komplementarer Angebote. 

Fur die groEen deutschen Kunstbibliotheken 

beantwortet sie zunachst die schlichte Frage, 

ob Autorenleistungen im Internet gewiirdigt 

werden oder nicht. Es geht nicht an, daE in 

Miinchen, genauer in historicum.net, schnell 

reagierende fachliche Internet-Rezensionsor- 

gane wie ,KUNSTFORM’ funktionieren, das 

sich seiner AufsatzerschlieEung riihmende 

Zentralinstitut diese Rezensionen aber man

gels entsprechendem Geschaftsgang prinzipiell 

nicht zur Kenntnis nimmt. Der Abstand zu den 

Leistungen der Geschichtswissenschaft ist 

groE. Die Versuchsanordnung wird iibrigens 

auch die kooperative, geschlossene Lokalsy- 

steme transzendierende SacherschlieEung mit 

Normvokabular ermoglichen. Sie ist eine 

begrenzte, aber vitale MaEnahme zur Erhal- 

tung der Kooperations- und Innovations- 

fahigkeit der groEen deutschen Kunstbiblio

theken. Die wissenschaftliche Kundschaft und 

die Unterhaltstrager miissen aber, genauso wie 

die Bibliotheken selbst, realisieren, daE in 

Zukunft ein MaE an professioneller EDV- 

Kompetenz bendtigt wird, das gerade fiir 

auEeruniversitare Einrichtungen wie das Zen

tralinstitut ohne neue Kooperationen und 

entschiedene Personalinvestitionen nicht zu 

erreichen ist. Das ware aber auch die Voraus- 

setzung fiir eine Virtuelie Fachbibliothek zur 

Kunstgeschichte.

Rudiger Hoyer

Zur »AKB« siehe z. B.: Deutsche Kunstbiblio

theken : Berlin, Florenz, Koln, Miinchen, Num- 

berg, Rom / Arbeitsgemeinschaften der Kunst

bibliotheken. (Red. Horst-Johannes Trim

mers). Miinchen: Verlag Dokumentation, 1975. 

- 101 S. - Nebentitel: German art libraries. - 

Fiir ausfiihrliche Informationen und weitere 

Literaturhinweise zur Arbeitsgemeinschaft 

und zum DFG-Kunstbibliothekenprogramm 

siehe (http://webis.sub.uni-hamburg.de/akb/).

Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme 

und das DFG-Schwerpunktprogramm der Kunstbibliotheken

Das Ziel, im Dialog von Kunstbibliothekaren 

und Kunstwissenschaftlern neue AnstdEe und 

Perspektiven fiir den Ausbau der kunstwissen- 

schaftlichen Informationssysteme zu ent- 

wickeln, ist von zentraler Bedeutung fiir das 

zukiinftige Engagement der Deutschen For- 

schungsgemeinschaft (DFG) bei der Forde- 

rung ihres Schwerpunktprogramms der deut

schen Kunstbibliotheken.

Infrastrukturfor derung der DFG

Die DFG, die zentrale Einrichtung zur Forde- 

rung der Forschung in Deutschland, stellt 

Drittmittel fiir Forschungsprojekte in alien 

Wissenschaftsbereichen zur Verfiigung. Weni- 

ger bekannt ist vielleicht die Tatsache, daE die 

DFG in Erganzung zur Forschungsforderung 

im engeren Sinne auch Projekte zur Verbesse- 

rung der Forschungsinfrastruktur fordert. 

Dies betrifft einerseits die Bereitstellung von 

GroEgeraten und Rechnerausstattungen, 

andererseits Projekte zur Verbesserung der 

Informations-Infrastrukturen. Urspriinglich 

stand dabei die Vergabe von Fordermitteln an 

wissenschaftliche Bibliotheken zum Ausbau 

spezialisierter Literatursammlungen im Mit- 

telpunkt. Im Laufe der Jahre kamen dann Pro

jekte zum Aufbau von Bibliothekskatalogen
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