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How to find out about chemical literature and information 

Summary. Since the turn of the century there have been 
registered nearly seven million chemical compounds 
throughout the world; every year some 300,000 more sub- 
stances are added hereto. Each of these chemical compounds 
has been documented. The libraries of the world house more 
then ten million chemical publications; they are supple- 
mented by several hundred thousands of new publications 
annually. 

This figure does not comprise the secondary literature, 
dealing with the original publications. 

The author, director of a scientific special library, in- 
forms on ways and means to use this chemical literature. 
With the help of practical examples the different kinds of  
literature are explained. Of special importance for the infor- 
mation and literature supply are the modern electronic com- 
munication systems, which allow to search on-line in ex- 
ternal literature and data banks very rapidly. 

Zusammenfassung. Seit der Jahrhundertwende sind in aller 
Welt etwa 7 Millionen chemische Verbindungen registriert; 
j/ihrlich treten rund 300000 neue Substanzen hinzu, fJber 
jede einzelne dieser chemischen Verbindungen gibt es ge- 
druckte Informationen. Die Bibliotheken dieser Welt bergen 
mehr als 10 Millionen Ver6ffentlichungen aus der Chemie, 
sie werden durch mehrere hunderttausend neuer Publikatio- 
nen j/ihrlich erg/inzt. In diesen Zahlen sind Arbeiten der 
Sekund/irliteratur, die sich mit der Aufbereitung der Origi- 
nalver6ffentlichung befassen, nicht enthalten. 

Der Autor, Leiter einer naturwissenschaftlichen Spezial- 
bibliothek, informiert fiber Wege der Beschaffung und Nut- 
zung der chemischen Literatur. Anhand praktischer Bei- 
spiele werden die unterschiedlichen Literaturformen erlfiu- 
tert. Eine besondere Bedeutung in der Informations- und 
Literaturversorgung gewinnen die modernen elektronischen 
Kommunikationssysteme, die Literaturecherchen fiber On- 
line-Verbindungen zu ausw/irtigen Literatur- und Fakten- 
datenbanken in Sekundenschnelle erlauben. 

Einleitung 

Die Verffigbarkeit der wissenschaftlichen Literatur ist ein 
Dauerbrenner in allen Instituten und Labors. Mehr denn je 
kommt es heute in der Forschung darauf an, die richtige 
Information zur rechten Zeit zur Verffigung zu haben. DaB 
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diese einfache Formel nicht ganz leicht zu realisieren ist, 
belegen folgende Daten: 

Seit etwa 1965 wurden in der Chemic rund 6 Millionen 
Verbindungen neu registriert; seit der Jahrhundertwende 
sind insgesamt mehr als 7 Millionen Substanzen bekannt. 
Die Anzahl der erfal3ten Substanzen w/ichst j/ihrlich um 
rund 300000. Die Bibliotheken dieser Welt bergen aus der 
Chemie in tausendfacher Ausfertigung mehr als 10 Millio- 
hen Originalver6ffentlichungen, in denen all diese Verbin- 
dungen beschrieben und erl/iutert werden. Der Zuwachs 
ist gigantisch - er bel/iuft sich auf ann/ihernd eine halbe 
Millionen Druckwerke pro Jahr. Umgerechnet bedeutet das, 
dab die Produktivit/it der Chemiker in aller Welt jede Minute 
rund um die Uhr, Tag um Tag, Jahr ffir Jahr eine neue 
Ver6ffentlichung hervorbringt. 

Benutzerstatistiken an allen wissenschaftlichen Biblio- 
theken weisen nach, dab Chemiker neben den Medizinern 
die st/irkste Nutzergruppe in Bibliotheken darstellen, dab 
aber gerade bei Chemikern sehr differenzierte Nutzerge- 
wohnheiten zu beobachten sind. Weil der Chemiker im allge- 
meinen nicht der Typ des Lesesaal-Benutzers ist, sondern das 
Buch als unerl/il31iches Arbeitsmittel bei sich am Labortisch 
h/ilt, kommt der Literaturversorgung des Chemikers durch 
die Bibliothek besondere Bedeutung zu. In der Deckung des 
Literaturbedarfs hat bei uns in Europa neben der Bibliothek 
im besonderen der Buchhandel Tradition. Die chemische 
Literatur ist Ausgangs- und Angelpunkt ffir eine Reihe von 
grol3en Unternehmungen im Buchhandel. 

Die chemische Literatur in der Ubersicht 

Um das Jahr 1850 waren etwa 500 Arbeiten j/ihrlich zu 
registrieren, 1910 erschienen bereits mehr als 10000 Ver6f- 
fentlichungen; heute sind es 500000. Der Anstieg ist unge- 
brochen. Werfen wir zun~ichst einen Blick auf die haupts/ich- 
lichsten Erscheinungsformen in der ehemischen Literatur. 
Im wesentlichen unterscheiden wir in der Chemie Prim/ir- 
und Sekund/irliteratur. Zu diesen beiden Hauptgruppen tritt 
als Sondererscheinung die sog. ,,Schnellinformation", die 
allerdings als Informationsmittel nicht nut auf das Fach 
Chemie beschr/inkt ist. 

Prim~irliteratur 

Zeitschrift 
Periodisches Schrifttum weltweit ca. 12 000 Titel. 

Monographie: Schrift, die einen wiss. Gegenstand als 
abgesondertes Ganzes behandelt: ca. 3 000 Neuerscheinun- 
gen/Jahr. 
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Patent 

Ver6ffentlichungsform gewerblich nutzbarer Forschungser- 
gebnisse; Europaisches Patentamt ca. 30000 Bearbeitungen 
(Jahr insg.), 5 - 10% wirtschaftlich verwertbar. 

Hochschutschrift 
Diplomarbeit: haufig auch als Zs-Ver6ffentlichnng (40%), 
Dissertation: erfal3t in Deutsche Bibliographie, Reihe H unit 
Dissertation Abstracts (USA), Habilitationsschrift: h~iufig 
als Monographie; in Bibliotheken leicht zugfinglich. 

Report 
Ergebnisbericht aus Auftragsforschung insg. 80--90000 
jahrlich, 80-85% aus USA: Hardcopy und/oder Micro- 
fiche. 

Kongreflbericht 

Preprint und/oder Proceedings. Jahrlich ca. 3000 Tagungen, 
90000 Vortrage (20% Chemic mad Physik). 

Den L6wenanteil an der Primarliteratur halten ohne 
Zweifel die Zeitschriften, die in der Forschung ganz allge- 
mein das wichtigste Informationsmittet darstellen. Das Pro- 
blem dieser Literaturart ist die immer weiterreichende Spezi- 
alisierung der Einzeltitel. Bibliothekare, die stets auf Aus- 
gleich ihres Etats zu achten haben, wissen ein Lied davon zu 
singen. G1/icklicherweise sind nicht alle Zeitschriften gleich 
w4chtig, aber schon bier beginnt das Abscha~en und Abw/i- 
gen, das den bibliothekarischen Beruf so schwer macht. 

Kriterien fiir die Wichtigkeit einer Zeitschrift sind ihre 
Zitierh/iufigkeit und ihr Anteil in Referatebl/ittern. Chemical 
Abstracts (CA) gibt an, dab bereits 50 der wichtigsten Zeit- 
schriften ca. 25% der CA-Referateeintr/ige liefern; bei 250 
Zeitschriften steigt der Anteil aug 50% und nur 1000 Zeit- 
schriften sind n6tig, um 75% der Referate zu erhalten. Welt- 
welt werden ca. 12 000 chemische Zeitschriften gezahlt. Eine 
wissenschaftliche Bibliothek mittlerer Gr6genordnung halt 
bei optimaler Zeitschriftenauswahl etwa 2 000 bis 3 000 Titel. 
Bei einem Anteil von ca. 15% in der Chemie sind damit 80 
bis 90% des Informationsbedarfs im Fachbereieh Chemie 
zu decken. Das Verh/iltnis der Ausgaben f/Jr Zeitschriften 
und far Biicher liegt im Durchschnitt bei 66:33 %. An Spezi- 
albibliotheken - insbesondere im Forschungsbereich - er- 
h6ht sich der Zeitschriftenanteil bis 75% der Gesamtausga- 
bell, 

In Bibliotheken liiBt sich ein Zeitschriftenbestand, der 
allen Anforderungen genfige leistet, nur unter strikter Beach- 
tung der Inhaltsschwerpunkte erreichen. So unterscheidet 
man Zeitschriften mit Schwerpunkten im 

- Gesamtbereich der chemischen Forschung; 
- Teilbereichen (anorganisch - organisch - physikalisch, 
analytisch, technologisch, radionuklear); 
- in chemischen Spezialgebieten (Makromolekulare Che- 
mie, Lebensmittelchemie, klinische Chemie, Naturstoffe); 

- in allgemeinen Mitteilungen aus Forschung und Praxis 
(Trends und Zielsetzungen); 
- sowie in Firmenmitteilungen, Katalogen, Bezugsquel- 
lenverzeichnissen (sog. ,,Kennziffer-Fachzeitschriften"). 

Monographien. Eine Monographie ist schlechthin nicht 
nur das Buch. Nach allgemeinen bibliothekarischen Krite- 
rien zahlen zur monographischen Literatur die unterschied- 
lichsten Erscheinungsformen - z.B. auch das Loseblatt- 

werk - unter der Voraussetzung, dab ,,ein" Thema in 
,,einem" Zusammenhang abschheBend behandelt ist. Da die 
Buchform heute in der aktueUen Fachkommunikation weit- 
gehend yon schnelleren Informationstragern abgel6st wird, 
erscheint die Monographie immer haufiger als Teil der Se- 
ktmdfirliteratur. Dennoch hat die Aussage, dab ,,Biicher die 
Welt bewegen", ihre Gfiltigkeit nicht verloren. Man zahlt 
Bficher deshalb auch im naturwissenschaftlichen Bereich 
noch zur Prim~irliteratur. 

Der Nachweis und das Auffinden yon Buchtiteln ist im 
allgemeinen dank zahlreicher Bibliographien keine Schwie- 
rigkeit. Recht gute Spezialverzeichnisse fiir Buchliteratur 
geben dem Literatursuchenden erste Hinweise. Der ,Fiihrer 
dutch die technische Literatur" enthalt in einem Ausschnitt 
das ,Fachbuchverzeichnis Chemie". Es enthalt in 28 Grup- 
pen ca. 3 000 Neuerscheinungen jahrlich. Die Buchhandlung 
Chemie in Weinheim gibt zweimonatlich eine in Fachgebie- 
ten gegliederte Neuerscheinungsliste ,,Literaturreport Che- 
mie" heraus. 

Zur Primarliteratur geh6rt auch die Patentschrift, zu der 
gesagt werden mug, dab sie neben Zeitschriften, Reports und 
KongreBberichten eine leider nicht voll ausgenutzte Rolle in 
der Informationskette des Wissenschaftlers spMt. Dies ist 
eigentlich zu bedanern. Denn gerade mit Patentschriften 
ware eine stfirkere Verzahnung zwischen Grundlagen- und 
angewandter Forschung und damit auch eine raschere Nutz- 
barmachung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu errei- 
chen. Das geringe Interesse der Wissenschaftler an Patenten 
ist nicht ganz zu verstehen, zumal deren Beschaffung nicht 
schwerer ist als bei Biichern und Zeitschriften. 

Nach der abgeschlossenen Aufbauphase des Europfii- 
schen Patentamtes in Mfinchen werden dort etwa 30000 
Anmeldungen jahrlich bearbeitet. Als interessante Einzelheit 
ist anzumerken, dab letztlich nttr h6chstens 10% der erteil- 
ten Patente wirtschaftlich verwertet werden. 

Die drei Arten von Hochsehulschriften. Diptomarbeit - 
Dissertation - Habilitationsschrift sind bekannt; weni- 
ger bekannt sind die Wege ihrer Beschaffung. Eine Diplom- 
arbeit ist im urheberrechtlichen Sinne keine Ver6ffentli- 
chung; kennt man den Namen des Diplomanden, so bietet 
die Anfrage beim Institut noch die beste Gewahr. Tr6stlich 
ist jedoch die Feststetlung, dab sehr viele Diptomarbeiten wie 
auch Dissertationen etwas spater in Zeitschriften erscheinen. 
Dissertationen sind in der Deutschen Bibliographie, 
Reihe H nachgewiesen; f/ir den englischsprachigen Bereich 
ist auf die Dissertation Abstracts International der Univer- 
sity Microfim USA (Zweigstelle in London) zu verweisen. 
Leider ist der Zugang zu ausl~ndischen Dissertationen im- 
mer noch dutch sehr unterschiedliche Beschaffungskanale 
erschwert. Habilitationsschriften sind als Pflichtexemplare 
in der Regel leicht an Universitats- und Landesbibliotheken 
zu finden. 

Schwieriger far Bibliotheksbenutzer und Bibliothekare 
gleichermaBen wird es bei Reports'. Ein Report entsteht aus 
der Auftragsforschung als Zwischen- oder Endbericht; es 
liegt in seinem Wesen, dab er sich zunfichst an den Auftrag- 
geber oder Projekttrager richtet und erst in zweiter Linie der 
Wisser/sverbreitung dient. Man kann davon ausgehen, dab 
die ca. 90000 verSffentlichten Forschungsberichte pro 
Jahr - davon fund 85% in den USA - nut einen Teil 
der Berichtsliteratur ausmachen. Reports tragen zu ihrer 
Bezeichnung einen Buchstaben- oder Zahlencode, das ,,Re- 
portsigel". Es bedarf einiger Erfahrung im Umgang mit 
dieser Literaturgattung, um aus Buchstabenfolgen wie PB, 
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ANL, ORL oder AD den Hinweis auf einen Forschungsbe- 
richt zu erkennen. 

Erw/ihnt werden mug, dab der Microfiche in der Report- 
literatur zunehmend die Hard-Copy (das gedruckte Exem- 
plar) abI6st. Der Microfiche birgt in HersteUung, Lagerung 
und Versand unfibersehbare Vorteile. Auf der Gr6Be einer 
Postkarte sind 64 Seiten untergebracht, so dab ein Bericht 
mittlerer Gr613enordnung als einfache Drucksache versandt 
werden kann. Immer mehr Bibliotheken gehen dazu fiber, 
aus einem einmal erworbenen Masterfiche Duplikate ffir den 
Benutzer herzustellen, wodurch das aul~vendige Ausleih- 
und Rfickbuchungsverfahren abgel6st werden kann. Es 
empfiehlt sich daher dfingend, selbst in kleinen Instituten 
und Labors Lese- und Riickvergr6Berungsger/ite (Reader- 
Printer) in ausreichender Anzahl anzuschaffen. 

Reports werden in aller Regel nicht im Buchhandel ver- 
trieben. Daher erkl/irt sich die etwas fragwiirdige Bezeich- 
nung ,,graue Literamr" oder gar ,,Untergrundliteratur". Die 
frfiher g/ingige Fonnel der schweren Beschaffbarkeit ist 
heute nicht mehr anzuwenden. Wet je mit Reportliteratur 
gearbeitet hat, weil3 dab es sich zwar um eine eigenwillige, 
abet notwendige Literaturform handelt, die aus dem heuti- 
gen Forschungs- und Wissenschaftsbetrieb nicht mehr weg- 
zudenken ist. 

Durch den erheblichen Bedeutungszuwachs von Kon- 
gressen, Tagungen, Panels und Work-Shops im heutigen 
Wissenschaftsbetrieb hat die Tagungs- und Konferenzlitera- 
tur in betrfichtlichem Umfang zugenommen. Unter Konfe- 
renzliteratur versteht man allgemeine Tagungspapers, Pre- 
prints oder Proceedings, vollst~indige oder ausgew/ihlte Ta- 
gungsberichte und Konferenzbhnde. Der Wert der Konfe- 
renzliteratur beruht in ihrer unmittelbaren Wiedergabe der 
wissenschaftlichen Kommunikation. Sie mul3 deshalb 
schnell und unmittelbar zur Verffigung stehen. Beschaf- 
fungshinweise, Anschfiften von Paper-Sammelstellen, Iter- 
ausgebervermerke und BesteUdaten, wie sie oft in Tagungs- 
unterlagen zu finden sind, geben wertvolle Hinweise ftir die 
spfitere Literatursuche. Bei rund 3 000 Tagungen j/ihrlich mit 
fiber 90000 Vortr/igen (20% in der Chemie) ist die Beschaf- 
fung yon Konferenzliteratur selbst f/dr den erfahrenen 
Bibliothekar nicht problemlos. 

SekundiirIiteratur 

Den zweiten Hauptbereich in der chemischen Literatur stellt 
die Sekundiirliteratur dar. Zur rationellen und zeitsparenden 
Literatursuche ist es unerl/iBlich, Nachweismittel zu Rate zu 
ziehen. Darfiber hinaus kommt es im Berufsleben immer 
wieder vor, sich in ein neues Fachgebiet einzuarbeiten. Auch 
dannist der Gebrauch von Sekund/irliteratur unerl~iBlich. 

Bibtiographien: Titellisten ohne Inhalts- und Ortsangaben; 
Allgemeinbibliographien, Sach- und Fachbibliotheken. 

Referateblgtter: Titellisten mit Inhaltsangaben (Referate, 
Abstracts); /ilteste Beispiele: ,,Pharmaceutisches Central- 
Blatt" (1830), t856 neu: ,,Chemisches Central-Blatt", seit 
1907 ,,Chemical Abstracts". 

Fortschrittsberichte: Kritische Sichtung und Zusammenstel- 
lung der Neuerscheinungen zu einem Fachbereich (Buch- 
form, Zeitschriftenbeitrag). 

Monographien: Handbficher (Beilstein-Gmelin-Ullmann). 
Darstellungen umfassender oder spezieller Themen in ~ber- 
sicht (Nachweis: ,,Fachbuchverzeichnis Chemie, Literatur- 
report Chemie"). Lehrb/icher, Loscblattwerke. 
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Lexika, W0rtbficher: Sammlung wichtiger Begriffe und 
Fachausdrficke mit Definitionen. Wichtig: l~lberleitende 
Terminologie zu verwandten Fachgebieten (Physik, Biolo- 
gie). 
Nachschlagewerke, Adressen, Bezugsquellenverzeichnisse: 
Informationen zu spezMlen Fragen z.B. Arbeitsplatzsicher- 
heit, Giftigkeit von Chemikalien; Verzeichnisse Personen, 
Organisationen, Adressen, Bezugsquellen. 

Bibliographien sind TiteUisten ohne Inhalts- und Stand- 
ortangaben. Sie bieten eine vollst/indige ~bersicht fiber die 
erschienene Literatur zu einem Thema (Fach- und Sachbi- 
bliographien) oder einen bestimmten Zeitraum (Allgemein- 
bibliographien). 

In den Referatebliittern, deren bibliographische Angaben 
zumindest ebenso gesichert sind wie bei Bibliographien, wird 
die formale Beschreibung einer Ver6ffentlichung erg/inzt 
durch kurze Inhaltsangaben. Die Herstellung von ,,Ab- 
stracts" oder ,,Referaten" ist Hauptgegenstand der fachlich 
orientierten Literaturdokumentation, die in der Chemie ih- 
ren Anfang nahm. So ver6ffentlichte bereits das ,,Pharma- 
ceutische Central-Blatt" seit 1830 Literaturhinweise mit In- 
haltsangaben. Seit 1907 sind die ,,Chemical Abstracts" auf 
diesem Gebiet weltweit ffihrend. 

Ffir die laufende Literaturinformation sind Fortschritts- 
berichte mit ihrer kritischen Beurteilung yon Neuerscheinun- 
gender erfolgsversprechendste Weg. Fortschrittsberichte 
verweisen nicht nur auf die neueste Literatur, sie zeigen 
Entwicklungen und allgemeine Trends in einem Fachgebiet 
auf. 

Wie bereits ansgeffihrt, sind Monographien nicht eindeu- 
tig der Prim/ir- oder Sekundiirliteratur zuzuordnen. Insbe- 
sondere als ,,Handbficher" sind Monographien Teil der Se- 
kund/irliteratur. Ihre Kenntnis ist ffir den Fachwissenschaft- 
ler unerl/iNich. Meist bieten Handb/icher den ersten Einstieg 
in die Literatur eines Spezialgebietes. 

Der Gebrauch von Lexika und W6rterbi~chern ist ffir 
jeden Wissenschaftler eine Selbstverst/indlichkeit. Ihre Vor- 
zfige liegen in der schnellen und prS.zisen Information zu 
einem Sachverhalt, aber auch zur Nomenklatur, zur sachli- 
chen Definition und zu Schreibweisen. Gute Lexika ffihren 
auch Sachbegriffe aus Rand- und Nachbargebieten an. Das 
treffendste Beispiel im deutschen Sprachraum ist ,,der 
R6mpp" (R6mpp's Chemie Lexikon, 8. Auflage). 

Nachschlagewerke und spezielle Verzeichnisse sind ffir 
den Chemiker von besonderer Wichtigkeit. Als Adressen- 
und Bezugsquellennachweise sind sie oft bedeutsamer als 
allgemeine Literatur. Das Wissen um Lieferfirmen ffir Ge- 
rate, Chemikalien und Ausstattungsgegenst/inde ist Voraus- 
setzung ffir die erfolgreiche Tagesarbeit im Labor. 

Schnellinformationsdienste z/ihlen zur Sekund/irliteratur, 
bilden jedoch innerhalb dieser Literaturform ein Informa- 
tionsmittel ganz besonderer Art. Es handelt sich hierbei 
nicht tun eine formale oder inhaltliche Erfassung von Ver6f- 
fentlichungen, sondern urn eine konzentrierte Wiedergabe 
ganzer Zeitschrifteninhalte oder Zitatstellen. 

SchnellinJormationsdienste 
Die unterschiedliche Zielsetzung der Schnellinformations- 
dienste erfordern unterschiedliche Handhabung. 
Current Contents (CC): Abdruck von ca. 5400 laufenden 
Inhaltsverzeichnissen (700 Chemie Zss.) in 6 Facb_reihen, 
jede Reihe 3 Register (Zeitschriftenverzeichnis - Subject 
Index - Author Index) groge Schnelligkeit. 
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Chemical Titles (CT): Nachweis von Inhaltsverzeichnissen 
700 Zss. der Chemie. Sachlich intensiv aufbereitet: Stich- 
wortregister (45 000 Eintr/ige), Autorenregister (umfassend) 
und Verzeichnis der Zeitschriften. Etwas Zeitverzug. 
Science Citation Index (SCI): ,Welche Arbeit ist wo zi- 
tiert?", geordnet nach Autoren; erschlossen dutch drei Indi- 
ces. Erfal3t jfihrlich ca. 500 -  600 000 Einzelarbeiten (Chemie 
15%). Jahres- und Ffinfjahreskumulationen (1975-  79:2,5 
Millionen Publikationen). 

Current Contents ( CC) ,,laufende Inhaltsverzeichnisse" 
haben ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile in der Vorzei- 
tigkeit ihrer Information. Das herausgebende Institut for 
Scientific Information (Philadelphia, USA) legt Wert auf die 
Zusendung der allerersten Druckabzfige yon Inhaltsanga- 
ben einer Zeitschrift. Dadurch kommt es vor, dal3 manch 
ein angekiindigter Aufsatz in der endgiiltigen Ausgabe der 
Zeitschrift nicht enthalten ist. Current Contents mit ihren 
6 Reihen waren ursprfinglich gedacht zur individuellen 
Schnellunterrichtung; sie haben sich lfingst zum veritablen 
Nachweismittel in Bibliotheken entwickett. Es werden ca. 
5 400 Zeitschriften ausgewertet, davon 700 Titel aus der Che- 
mie .  

Chemical Titles (CT) werden yon der American Chemi- 
cal Society herausgegeben. Sie enthalten die Titel der Bei- 
trfige von ebenfalls 700 Zeitschriften, die allerdings wesent- 
lich besser aufbereitet sind als bei CC. Das vielgerfihmte 
Stichwortverzeichnis enthglt rund 45000 Eintragungen (ge- 
geniiber 15000 bei CC). Das umfassende Autorenregister 
und das Verzeichnis der ausgewerteten Zeitschriften lassen 
den geringen Zeitverzug (14 Tage) gegenfiber CC vergessen. 

Den Science Citation Index (SCI) vorzustellen dfirfte 
sich erfibrigen, deshalb nur einige Zahlenangaben: Ffir den 
SCI wurden 1983 mehr als 1200 Bficher und mehr als 3200 
Zeitschriften mit fast 560000 Einzelbeitrggen ausgewertet, 
15% davon kommen aus der Chemie. Er erscheint atle 
2 Monate, die 6 Ausgaben eines Jahres werden kumuliert. 
Schliel31ich gibt es noch die Ffinfjahreskumulation, die aller- 
dings sehr teuer und deshalb nicht in allen Bibliotheken 
anzutreffen ist. 

Zu einem Informationsmittel von unabschfitzbarem 
Wert haben sich die Ubersetzungszeitschriften (,,Cover to 
Cover") entwickelt. Obgleich dieses Nachweismittel im 
eigentlichen Sinn nicht zu den Schnellinformationen z/ihlt, 
soll es hier erwfihnt werden. Seitdem es Ubersetzungsschrif- 
ten gibt. bilden sich die TObersetzungsabteilungen an Biblio- 

theken sehr wesentlich zurfick. ,,Cover to Cover"-Zeitschrif- 
ten iibertragen den Inhalt ganzer Zeitschriftenhefte vom 
Deckblatt bis zur letzten Seite. Auf zwei weltweit bekannte 
Verzeichnisse zum Nachweis von 13bersetzungen sei kurz 
verwiesen: 
- ,,Journal in Translation" (Verzeichnis der Cover-to-Co- 
ver-f0bersetzungszeitschriften); 
- ,,World Transindex" (Einzelnachweis von /ibersetzten 
Titeln; jfihrlich ca. 32000 Aufs/itze. Vierteljahres- und Jah- 
reskumulation). 

Herausgeber beider Verzeichnisse ist das International 
Translation Centre (ICT) Delft, Niederlande. Die Verzeich- 
nisse liegen in allen gr613eren Bibliotheken aus; von dort 
werden die Dokumente fiber die entsprechenden Bezugs- 
quellen besorgt. 

Der Zugriff zur Literatur 

Nachdem wir einen fJberblick fiber die Struktur der chemi- 
schen Literatur gewonnen haben, erscheint uns der Zugriff 
zu ihr ztm~ichst noch komplizierter. Bei den nachfolgend dar- 
gestellten Suchstrategien bestimmt die Art der gesuchten 
Information (obere Reihe) das Vorgehen. f0ber Sekund/irli- 
teratur und Schnellinformation erh/ilt der Suchende den 
bibliographischen Hinweis zur Originalver6ffentlichung. 

Von den gedruckten Nachweismitteln des Buchhandels 
sind ffir den deutschsprachigen Raum zu nennen: das ,Ver- 
zeichnis lieferbarer Bficher" (VLB), fiir den englischen 
Sprachraum decken die Bibliothekskataloge der zwei grol3en 
Nationalbibliotheken Library of Congress und British Li- 
brary sowie das groBe Vorankfindigungsverzeichnis ,,Books 
in Print" den gesamten Buchmarkt ab. Ffir den Nachweis 
von Zeitschriften benutzen Buchh/indler wie Bibliotheken 
die ,,Zeitschriftendatenbank" (ZDB) land eine Reihe yon 
fiberregionalen Zeitschriftenverzeichnissen groBer Bibtio- 
theken. Die universalen Verzeichnisse der Gesamtliteratur 
stehen auch in elektronischer Form zur Verffigung, vonder  
Buchhandel und Bibliotheken in stark steigendem Mal3 Ge- 
brauch machen. 

Erreicht der Literaturbedarf in einem Institut eine be- 
stimmte H6he wird die Frage zu untersuchen sein, ob statt 
des vereinzelten Bficher- und Zeitschriftenkaufs nicht besser 
eine fachlich geffihrte Bibliothek eingerichtet werden soil. 
Wenngleich allgemeingiiltige Feststellungen zu den Vor- und 
Nachteilen einer eigenen Institutsbibliothek nur anhand 
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exakter Einzeluntersuchungen getroffen werden k6nnen, 
mul3 aus Erfahrung gesagt werden, dag sich kein Wissen- 
schaftler die Anschaffung einer privaten Literatursammlung 
neben einem ibm zug/inglichen Bibliotheksbestand ersparen 
kann. Als Megwerte einer internen Kosten-Nutzen-Analyse 
ftir eine Institutsbibliothek mfissen berficksichtigt werden 
- die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter einschliel3- 
lich des technischen Personals; 
- die Aufgabenstellung des Laboratoriums; 
- der Schwerpunkt des Literaturbedarfs (Bficher, Zeit- 
schriften, Berichtsliteratur, Manuals); 
- das organisatorische Umfeld (ist das Labor Teil einer 
gr6geren Forschungsabteilung oder Instituts); 
- das betriebliche Informationswesen (gibt es fibergeord- 
nete oder zentrale Informations/Dokumentationseinrich- 
tungen, Beschaffungsstellen); 
- die Bibliothekslandschaft (Zugang zu Instituten, Univer- 
sit/iten, Universit/its-, Landes-, Spezialbibliotheken, Mitbe- 
nutzung, Fernleihanschlug); 
- die geographische Lage allgemein (Zugang zu 6ffentli- 
chen Einrichtungen, Verkehrslage, Postweg); 
- die r/iumlichen Voraussetzungen und die Ausstattungs- 
frage (ein eigener abschliegbarer Raum mit zweckm/il3iger 
Bibliotheksausstattung ist erforderlich). 

Als Anhaltspunkte fiir Personalkosten bei einer eigenen 
Bibliothek gelten 
- pro Stelle des mittleren Bibliotheksdienstes (Bibliotheks- 
assistenten) pro Jahr ca. DM 42000; 
- d e s  gehobenen Dienstes (Diplombibliothekar) ca. 
DM 60000; 
- des h6heren Dienstes (wiss. Bibliothekar mit Universi- 
t/itsabschlul3 und Fachausbildung) ca. DM 90 000. 

In vielen Einzeluntersuchungen zur Kosten-Nutzen- 
frage, die bei der Einrichtung einer eigenen Institutsbiblio- 
thek unerl/iglich sind, hat sich gezeigt, dab die Einrichtung 
einer Bibliothek lohnend wird, wenn ffir die Beschaffung 
yon Literatur jfihrlich mehr als ein Drittel der Kosten ffir 
eine bibliothekarische Fachkraft aufgewendet wird. Die be- 
triebliche Investition ffihrt nicht nur zu einer Verbesserung 
der Information, die betriebswirtschaftlich leider nicht nach- 
weisbar ist, sondern auch zu einem wesentlich h6heren Nut- 
zungswert der Bficher und Zeitschriften. In vielen F/illen hat 
der Bibliothekar die besseren Entscheidungskriterien in der 
Literaturversorgung. Nicht zu vergessen ist die Entlastung 
des Wissenschaftlers durch den Bibliothekar. 

Das Verh/iltnis von Sachausgaben zu Personalkosten im 
Bibliothekswesen ist fibrigens vonder  OECD im Jahre 1978 
weltweit untersucht worden. Es liegt in den Kulturl/indern 
mit etwa 38% Sachkosten und 62% Personalkosten noch 
unter der hier angeffihrten Rentabilit/itsgrenze. 

D a s  B i b l i o t h e k s n e t z  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  

Es versteht sich yon selbst, dab eine effektive und zufrieden- 
stellende Literatursuche in einer Bibliothek nur dann er- 
reicht werden kann, wenn dem Benutzer entsprechende 
Kenntnisse fiber Buchbestand und Organisation der Biblio- 
thek vorliegen. Trotz einer Reihe guter, instruktiver Biblio- 
theksffihrer wird dem Benutzer deutscher Bibliotheken ein 
f3berblick fiber das Literaturversorgungsnetz in der Bundes- 
republik nicht leicht gemacht. Das Verwirrende an der Bi- 
bliotheksstruktur in der Bundesrepublik liegt nicht nur in den 
unterschiedlichsten Sammelschwerpunkten, sondern eher in 
der Vielfalt der Tr/igerschaften, die - zumindest im 6ffentli- 
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chen Bereich - in der Kulturhoheit der L/inder begrfindet 
ist. 

Ein sehr ehrgeiziger ,,Bibliotheksentwicklungsplan" im 
Jahre 1973, der yon Bund und L/indern eine starke F6rde- 
rung erhalten hatte, setzte sich die ,,fl/ichendeckende" Lite- 
raturversorgung in der Bundesrepublik zum Ziel. Auger 
der Vernetzung gr6Berer Bibliothekszweige fiber sogenannte 
,,Zentralkataloge" in den regionalen Bibliotheksverbiinden 
sind wir noch weit entfernt vonder  Vorstellung, dab jeder 
Biirger in seiner unmittelbaren N/ihe Zugang zu jedem Buch 
habe. Auch das mit grogem Aufwand 1978 verabschiedete 
,,F6rderungsprogramm der Bundesregierung ffir Informa- 
tion und Dokumentation" brachte kaum Fortschritte. Eher 
ist eine spfirbare Hilfe aus der 2. Fortschreibung dieses Pro- 
gramms zu erwarten, die gegenwfirtig in Bonn vorbereitet 
wird 1. 

Die Bibliotheken in der Bundesrepublik teilen sich in die 
Hauptgruppen 

- (Jffentliche Bibliotheken (OB) ,  die vorwiegend der 
Volksbildung, der Unterhaltung und Erziehung sowie der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen. Diese Gruppe 
trug frfiher die Bezeichnung ,,Biichereiwesen" (wir lassen sie 
bier auger Betracht) und 

- Wissenschaftliche Bibliotheken ( W B )  mit Aufgaben 
in Lehre und Forschung, Bildung und wissenschaftlicher 
Information. 

Die Anschriften mit Bestandsangaben, Offnungszeiten 
und sonstigen Informationen zu allen gr613eren Bibliotheken 
der Bundesrepublik sind verzeichnet im ,,Jahrbuch der Deut- 
schen Bibliotheken", das in jeder Bibliothek aufliegt. 

Beide Hauptgruppen vereinen in sich die unterschiedlich- 
sten Bibliotheksarten und Aufgabenstellungen. Bibliothe- 
ken mit fiberregionaler Bedeutung zum Beispiel tragen vor- 
wiegend den Charakter von Sammelbibliotheken, in denen 
das gesamte Schrifttum gemfig dem ursprfinglichen Auftrag 
der Bibliothek ,,gesammelt und gespeichert" wird. Sie sind 
ffir den Informationssuchenden nicht ,,Gebrauchsbiblio- 
thek", wenn auch eine unmittelbare Nutzung wie in der 
Deutschen Bibliothek in Frankfurt oder der Staatsbiblio- 
thek PreuBischer Kulturbesitz in Berlin nicht ausgeschlossen 
ist. Selbst bei diesen groBen deutschen Sammelbibliotheken 
ist das Prinzip der reinen Speicherbibliothek etwa wie in 
England und den USA nicht voll verwirklicht. Ihrer Zweck- 
bestimmung nach sind sie Bibliothek fiir Bibliotheken; ihre 
Best/inde stehen vorwiegend fiber das Fernleihnetz zur Yer- 
ftigung. Der Funktion nach z/ihlen auch Bibliotheken mit 
Sammelschwerpunkten, z.B. in den Geistes-, Rechts- oder 
Ingenieurwissenschaften, zu diesem Typus. 

Die vier grogen Zentralen Fachbibliotheken in der Bun- 
desrepublik 

- Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover, 
- Zentralbibliothek der Medizin K61n, 
- Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften 

Kiel, 
- Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft Bonn, 

sind ein wesentliches Ergebnis der Bestrebungen nach flfi- 
chendeckender Literaturversorgung. Trfiger sind Bund und 
L/inder, ihre Aufgabe ist die Bedarfsdeckung in den ihnen 
zugewiesenen Fachbereichen. Fi]r die Chemie und die chemi- 
sche Technik ist vorwiegend die TIB zustfindig; sie verffigt 
fiber ca. 2 Millionen Monographien, 18000 Zeitschriften- 

1 Ende 1985 unter dem Titel ,,Fachinformationsprogramm 1985-- 
1988 der Bundesregierung" verabschiedet 
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abonnements, 280000 Dissertationen und 350000 Reports 
sowie eine umfangreiche Sammlung yon Normen. Neben 
der Direktbenutzung vor Ort (kostenlos) stehen die Fachbe- 
stfinde fiber das Fernleihnetz und einem TIB-eigenen gebfih- 
renpflichtigen Leihverfahren (Direktbestellung) zur Verffi- 
gung. Hierbei sind kostenpflichtige Leihscheine zu erhalten. 
Far den Preis eines Leihscheins sind eine Buchausleihe oder 
16 Seiten Aufsatzkopien oder vier Microfiche-Duplikate zu 
erhalten. Eilbestellungen und ein elektronisches Online-Be- 
stellverfahren (TIB-Order) sind m6glich (gebtihrenpflich- 
tig). 

Zentralkataloge sind Einrichtungen des fiberregionalen 
Leihverkehrs, fiber die nicht erfiillbare Leihwiinsche yon 
den angeschlossenen Bibliotheken weitergeleitet werden. 
Zentralkataloge weisen die Bestande einer Region oder eines 
Bundeslandes mit dem jeweiligen Standort nach. Jede gr6- 
Bere Bibliothek besitzt die von den Zentralkatalogen heraus- 
gegebenen Nachweislisten, so dab die Fernleihbestellung in 
vielen Fallen unmittelbar zugestellt werden kann. Micro- 
fiche-Ausgaben gibt es yon folgenden Zentralkatalogen: 

- Nordrhein-Westfalen (1800-1975), 
- Bayern (bis 1975), 
- Baden-Wfirttemberg (1958-1977), 
- Niedersachsen (1945-1982), 
- Hessen (1960-1973). 

Als die eigentlichen Heimst/itten wissenschaftlichen 
Schrifttums m~ssen Landes- und Universitiitsbibliotheken ge- 
wig nicht mehr vorgestellt werden. Nutzungsmtglichkeiten 
und Benutzereinrichtungen entsprechen htchstem Stan- 
dard; sie sind im Aufbau und Organisation weitgehend an- 
einander angepagt. Bibliotheken der jfingsten Universitfits- 
griindungen sind dezentral aufgebaut: Die Zentralbiblio- 
thek, die in der Hauptsache grundlegende und fach- 
iibergreifende Werke sowie die zentralen Nutzereinrichtun- 
gen beherbergt, hat ihre Bedeutung an die Fachbereichs- 
oder Fakult/itsbibliothek abgetreten. Es besteht die Empfeh- 
lung der Kultusministerkonferenz (KMK) und der West- 
deutschen Rektorenkonferenz (WRK), die/ilteren Universi- 
tatsbibliotheken mit ihren Institutsbibliotheken diesem Sy- 
stem anzupassen. Die zahlreichen Streitschriften f/Jr und 
wider das dezentrale Bibliothekssystem an unseren Universi- 
t/iten sind Legende. 

Aus der Gelehrten- oder Privatbibliothek des 19. Jahr- 
hunderts hat sich mit der Institutionalisierung von Wissen- 
schaft und Forschung die Spezialbibliothek entwickelt. In 
der Bundesrepublik werden gegenw/irtig rund 2000 Biblio- 
theken dieser Art gez/ihlt. Ihre Best/inde zusammengenom- 
men ergeben ein mehrfaches der Universitfitsbestfinde; nicht 
setten kann ein spezielles oder hochaktnelles Buch nur fiber 
eine Spezialbibliothek nachgewiesen werden. Die vorhan- 
dene Literatur ist nutzungsspezifisch erschlossen, demnach 
ist in Spezialbibliotheken ein sehr weitreichender Nutzerser- 
vice anzutreffen. Obgleich Spezialbibliotheken in der Regel 
institutsbezogene Aufgaben erffillen, gewinnen sie in zuneh- 
mendem Mal3 auch in der lJffentlichkeit an Bedeutung. Die 
lange vorherrschende Exklusivitat, die h~iufig yon den priva- 
ten Gelehrtenbibliotheken fibernommen wurde, ist langst 
einer aufgeschlossenen Haltung gewichen. Durch ihre welt- 
weiten Verbindungen in Forschung und Entwicklung ist es 
den Spezialbibliotheken vorbehalten, schwer beschaffbare 
Literamr in oft unkonventioneller Weise, nicht selten sogar 
auf abenteuerlichen Wegen beizubringen. Sehr h/iufig ist 

Forschungsliteratur fiberhaupt nur fiber Tausch- und Ge- 
schenkverbindungen zu erhalten. 

Durch die Zusammenfassung von Spezialbibliotheken 
gleicher Fachrichtung oder gleicher Trfigerschaft zu locke- 
ren Verbfinden oder gemeinsamen Verwaltungsebenen wie 
in der Max-Planck-Gesellschaft wird ihr Wert betr/ichtlich 
gesteigert. 

Es hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, dab Wissen- 
schaftler und Forscher in schwierigen Literaturfragen zu- 
nehmend die Verbindung zur nfichsten Spezialbibliothek su- 
chert. Erfahrung, Bereitschaft und Sachkenntnis des Spezial- 
bibliothekars - auch wenn seine Bibtiothek nicht fiir die 
6ffenttiche Benutzung freigegeben ist - k6nnen in noch 
starkerem MaBe genutzt werden. Die ,,Deutsche Biblio- 
theksstatistik" und das Mitgliederverzeichnis der Arbeitsge- 
meinschaft der Spezialbibliotheken e.V. fiihren chemische 
Spezialbibliotheken in alien Regionen und Industriezentren 
der Bundesrepublik an. 

Eine wesentliche Stfitze im fl/ichendeckenden Versor- 
gungsnetz des deutschen Bibliothekswesens stellt der Fern- 
leihverkehr dar. Nicht jede Bibliothek hat das Gewicht und 
die funkfionellen M6glichkeiten sich aktiv an das Leihnetz 
der deutschen Bibliotheken anzuschlieBen. Verntinftiger- 
weise sind hierfiir eine Reihe von Bedingungen hinsichtlich 
des Bestandes und der personellen LeistungsF~ihigkeit zu 
erffillen. Aber jede Bibliothek hat das Recht, das Fernleih- 
netz passiv in Anspruch zu nehmen. Gebfihren fallen bei 
Fernleihbestellungen (noch) nicht an. Lediglich einige Kom- 
munalbibliotheken erheben Aufwandsgebfihren bis zu 
DM 5 , -  pro Ausleihe; eine Tendenz, die uns Bibliothekare 
mit Sorge erffillt. Reports und Tagungsbeitrfige fordert man 
am besten bei den erwahnten Zentralen Fachbibliotheken 
oder Fachinformationszentren an. Patentschriften liefern 
das Deutsche und das Europfiische Patentamt in Miinchen; 
Normen ktnnen nicht entliehen werden. Sie sind khuflich 
zu erwerben beim Normenvertrieb Beuth-Verlag in Berlin. 

Die maschinelle Literatursuche 

Die Mtglichkeiten der maschinelten Speicherung und der 
Wiederauffindung von Informationen (,,Retrieval") wurden 
in einer Zeit zum Allgemeingut, in der die Ffille yon Vertf- 
fentlichungen jede vernfinftige Steuerung der Forschungs- 
aktivitfiten auszuschalten drohte. Warnende Stimmen sagten 
eine Zeit voraus, in der wegen vtlliger Unfibersichtlichkeit 
Doppel- und Dreifachforschung betrieben und dieselben Er- 
gebnisse in unterschiedlicher Form publiziert wfirden. Der 
maschinelle (computerbetriebene) Literatur- und Datennach- 
weis ist in den Bibliotheken yon heute bereits zur Routine 
geworden. Es gibt kaum eine Bibliothek in der Forschung, 
die nicht fiber einen Online-Anschlul3 zu einer der zahh'ei- 
chert Datenbanken im In- und Ausland verffigt oder zumin- 
dest den Anschlul3 plant. Uber die Literatursuche hinaus 
ermtglicht der technische Fortschritt seit einigen Jahren die 
Struktursuche in der chemischen Formelsprache. 

Mittels Datensichtgerate, die in der Lage sind graphische 
Darstellungen wiederzugeben, ist dem Chemiker eine neue 
Dimension in der fachlichen Kommunikation er6ffnet. Die 
visualisierte Information der chemischen Strukturformel, 
die keine Elemente der natfirlichen Sprachsemantik enth/ilt, 
ist dem Chemiker ein vertrautes Verst/indigungsmittel. W/ih- 
rend in der Literatur Strukturformeln in Sprache nmgesetzt 
werden miissen, entF~illt bei der Recherche in der chemischen 
Formelsprache der ~bersetzungsprozel3. 
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Zusammen mit den Fachinformationszentren in der 
Bundesrepublik, der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und den Wissenschaftsministerien, die als F6rderungstr/iger 
an der gesamten Entwicklung beteiligt sind, haben sich die 
bibliothekarischen Fachverb/inde in den letzten Jahren in- 
tensiv mit Nutzerfragen beim Betrieb von Datenendstatio- 
nen befal3t. In Zusammenarbeit mit chemischen Instituten 
und interessierten Forschungsst/itten wurden hierbei eine 
Reihe yon Empfehlungen vorgelegt, die gegenw/irtig in der 
Praxis gepr/ift und diskutiert werden (siehe Rehin u.a. ,,On- 
line-Recherchen in Datenbanken des Chemical Abstracts 
Service", Geleitwort von Prof. Dr. Quinkert, Weinheim 
1982). 

Es gibt heute weltweit ca. 1000 online-verffigbare Daten- 
banken. Den gr613ten Teil davon machen die Literaturdaten- 
banken (,,bibliographic files") mit rund 80 Millionen Ein- 
tr/igen (,,records") aus. Immer mehr Bedeutung gewinnen 
jedoch die Faktendatenbanken (,,non-bibliographic files" 
oder ,,numeric files"), wie Stoffdaten der DECHEMA, 
Spektren oder Patentdaten. Um die Nutzung der auf der gan- 
zen Welt verstreuten Datenbanken auch auf direktem Weg 
zu erm6glichen, wurde ein Netz von Rechenzentren aufge- 
baut. Diese Zentren verwalten im Auftrag der Datenbankbe- 
treiber eine fachliche Mischung an Datenbest/inden, ffihren 
den Erg/inzungsdienst durch (,,updating") und bieten regio- 
nal oder landesweit den Zugriff auf diese Daten an. Die 
Verwaltungszentren fremder Datenbanken nennt man 
Hosts. 

Datenbankanbieter und Hosts fiir den Chemiker 

1. Lockheed Information Systems, LIS-Dialog, Palo Alto, 
Kalifornien; 
2. System Development Corporation, SDC, Santa Monica, 
Kalifornien; 
3. European Space Agency, ESA, Paris, und Information 
Retrieval Service, IRS, Frascati; 
4. Fachinformationzentrum Karlsruhe, INKA, Eggenstein- 
Leopoldshafen; 
5. Fachinformationszentrum Technik, FIZ-Technik, 
Frankfurt/Main; 
6. Deutsches Institut f/Jr Medizinische Dokumentation, 
DIMDI, K61n; 
7. Chemical Abstracts Service, CAS-Online, Columbus, 
Ohio; 
8. Telesystemes Questel, Paris. 

Es steht auBer Zweifel, dab die f/ir den Chemiker wich- 
tigsten Datenbasen yon den Chemical Abstract Services 
(CAS) unterhalten werden. Aber auch die Datenbasen yon 
DECHEMA, dem Deutschen Kunststoffinstitut und dem 
deutschen Institut fiir Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI) in K61n sind ffir die chemische For- 
schung von Bedeutung. 

Chem&che Datenbanken im [}berblick 

Chemical Abstracts Service/CAS-Online 
- Registry File 
- Biblio File 
- Search: Index Words, Basic index 

DECHEMA Datenbanken (Host INKA) 
- Chemische Technik 

- Stoffdaten (Fakten) 
Deutsches Kunststoffinstitut (Host INKA) 

- -  Literaturdatenbank DKI 
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DIMDI-Hostangebot 
- Biosis (Biological Abstracts) 
- FSTA (Food Science Abstracts) 
- MEDLARS (Index Medicus) 
- SCI/SEARCH (Science Citation Index) 

INKA Hostangebot 
- COMPENDEX (Engineering Index) 
- C-13 NMR Spectral Datenbank (Fakten) 
- INPADOC (Patent Gazette) 
- INSPEC (Physics-electronics-Computer Abstracts) 

u.v.a. 
FIZ Technik (Host INKA) 

- DOMA (Ref. Dienst Maschinenbau). 

An dieser Stelle sind zwei Hinweise anzufiigen: Durch 
Kooperationsvertrag zwischen INKA und CAS werden seit 
1. Juli 1984 die Chemical Abstracts online auf dem Host 
INKA angeboten. Das ffir die Chemie zust/indige Fachinfor- 
mationszentrum 3 (Chemie) in Berlin vermittelt und be- 
schafft Literatur und Daten jeder Art; eine Online-An- 
schluB-M6glichkeit oder Hostfunktionen bestehen jedoch 
nicht. 

Was braucht ein Datenbank-Nutzer an teehnischer Aus- 
stattung, um Zugang zu den Informationsspeichern zu erhal- 
ten? Naturgem/il3 ist jede Hard- und Software an der zu 
erwartenden Nachfrage und am Umfang der relevanten Da- 
tenbasen auszurichten, so dab es mfiBig w/ire, bestimmte 
Ger/ite- oder Typenempfehlungen abzugeben. Erforderlich 
sind 

- ein Datenendger/it (,,Terminal"); 
- ein Modem (Impulsverst/irker), das jedoch als Stan- 

dard-Ausstattung von der Bundespost zu mieten ist; 
- und ein Drucker, der beim Betrieb eines Datensicht- 

ger/its entbehrlich ist. 
Die auf dem Markt angebotenen Datenendger/ite sind 

in mehrere Qualit/itsgruppen einzuteilen: 
1. Die einfachste Form ist das schreibmaschinenfihnliche 

Terminal mit Schreibmaschinentastatur und Befehlstasten. 
In ihnen befindet sich ein sog. Akkustik-Koppler, der die 
Verbindung zum Host fiber einen einfachen Telefonanschlul3 
erm6glicht. Der Drucker als optische Ein- und Ausgabepro- 
tokollierung ist meist eingebaut. Der Vorteil dieser Art von 
Terminals liegt in ihrer Mobilit/it. Sie sind leicht zu transpor- 
tieren und anjedem Platz, wo ein Telefonanschlug besteht, in 
Funktion zu setzen. Sie sind darfiber hinaus sehr preiswert. 

2. Bei einem Datenendger/it mit Bildschirm 1/il3t sich der 
Suchvorgang optisch verfolgen, wodurch Fehler unmittel- 
bar korrigiert werden k6nnen. Der Drucker ist meist ge- 
trennt lieferbar, das Germ braucht einen festen Standort. 

3. Das verwendungsf/ihigste Terminal ist der Mikro- oder 
neuerdings der Personalcomputer (PC). Man spricht von 
,,intelligenten" Terminals, die programmierbar sind und auf 
diese Weise sowohl den Dialog mit der Datenbank als auch 
die gewonnenen Informationen kosten- und zeitsparend auf- 
bereiten k6nnen. Ausgegebene Daten werden im Ger/it oder 
auf Kassette zwischengespeichert und nach internen Erfor- 
dernissen abgerufen. 

4. Ffir Strukturrecherchen in der Chemie sind spezielle 
Ger/ite, sog. ,,graphische" Terminals erforderlich. Bei ihnen 
ist eine alphanumerische oder graphische Eingabe fiber 
Lichtstift m6glich. Bei den technisch hochentwickelten intel- 
ligenten graphischen Terminals wird die Strukturformel auf 
eine Magnetplatte gezeichnet. Auf dem Bildschirm erscheint 
die Formel in weiterzuverarbeitender Struktur. Auf diese 



Weise bleibt Eingabe und Ermittlung des nomenklaturge- 
rechten Namens erspart. 

Die Verbindung zum Host kann auf verschiedene Weise 
hergestellt werden. Neben der einfachen Telefonverbindung 
haben die Postverwaltungen der westlichen L/inder umfas- 
sende Verbundnetze aufgebaut, in die fiber Netzknoten in 
der Bundesrepublik Zugang besteht. Die iltere Art der Da- 
tenfibermittlung erfolgt fiber ,,line mode" (der Bitdschirm- 
text wird zeilenweise aufgebaut); weitaus schneltere und 
preiswertere Verbindungen werden fiber das Datennetz der 
Bundespost - DATEX/P -- (Paket/ibermittlung)herge- 
stellt. 

Ober Notwendigkeit und Vorteite der Nutzung yon Da- 
tenbanken und Online-Verbindungen ist in den letzten Jah- 
ten viel geschrieben worden. Neben Zeit- und Aufwand- 
ersparnis gibt es eine Reihe yon Grfinden, den Einstieg in 
die modeme Intbrmationstechnik zu suchen. Einen Haupt- 
vorbehalt gegen den Online-AnschluB liefert u.a. noch die 
Kostenfrage. NaturgemfiB leiden a le  Kosten-Nutzenberech- 
nungen im Bereich der Intbrmation unter dem Mangel der 
Nichtfixierbarkeit des Rohstoffes ,,Information". W/iren die 
Bibliothekare in der Lage, die positiven Auswirkungen einer 
vonder  Bibliothek beschafften Information quantitativ zu 
bestimmen oder k6nnte jeder Rechercheur am Terminal den 
Vorteil bezfffern, den eine Anschaltsmnde gebracht hat, 
dann ware die Situation um vieles leichter. Im Durchschnitt 
bewegen sich die Preisangaben pro Anschaltstunde zwischen 
DM 223 , -  und DM 357 , -  je nach Ansatz (mit oder ohne 
Personalkosten). Bei einer Erh6hung der Anschaltzeit ver- 
fingern sich die anteiligen Kosten. Im Jahresdurchschnitt 
sind bei einer Nutzung eines Datenanschlusses yon t/iglich 
fiinf Suchvorgfingen mit Kosten in H6he yon ca. 
DM 100000,-  zu rechnen. 

So reibungstos sich die Online-Informationsvermitttung 
yon Anfang an in die attgemeine Dienstleistungspalette der 
Bibliotheken einreihen lieB, so heftig dauert die Diskussion 
in zwei Fragen an: Wo sotlen Online-Verbindm~gsstellen 
geffhrt werden: Vor Ort oder an einer zentralen Stele? So l  
der Wissenschaftler selbst das Ger/it bedienen oder sich auf 
die Sachkenntnis eines Nbliothekarischen Spezialisten stilt- 
zen? Wer tr/igt die Kosten, wobei in der Praxis nach frxen 
Kosten (Betrieb und Personal) und variablen Kosten (nut- 
zerbezogen) unterschieden wird. 

Da Nutzerkosten im Bereich privatwirtschaftlicher Un- 
terhaltstr/iger ats betriebliche Ausgaben gewertet werden, 
sind Mitarbeiter industrielter und nichtuniversitgrer For- 
schungseinrichtungen yon Fragen der pers6ntichen Kosten- 
beteiligung weitgehend unberfihrt. 

Anders in der Frage des zentralen oder dezentralen An- 
schlusses an Datenbanken~ Hier treten immer noch die un- 
terschiedlichsten Meinungen auf. Nicht selten machte sich 
nach einer ersten Welle der Begeisterung bei Vertretern der 
dezentraten L6sung eine Abschwichung der Fortschritts- 
glfiubigkeit bemerkbar. 

Zu einer computerbetriebenen Literatur- oder Fakten- 
recherche bedarf es einer Anzahl von Fertigkeiten. Von den 
technischen Kenntnissen der Ger/itebedienung und des Auf- 
banes einer Fernverbindung erstrecken sich die Erforder- 
nisse bis lain zur Beherrschung der unterschiedlichsten Com- 
putersprachen. Hinzu kommt die stindige Bewegung auf 
dem sogenannten ,,Informationsmarkt" mit seinen struktu- 
rellen Ver~inderungen sowoht in der Technik als auch im 
organisatorischen Umfeld. 

Die umnittetbare Einschattung von bibliothekarisch-do- 
kumentarisch geschultem Fachpersonal ist anzuraten. 
Durch entsprechende Ausbildung und fortgesetzte Weiter- 
bildung verk6rpert der Fachreferent an wissenschaftlichen 
Bibliotheken in der Regel den Online-Spezialisten, der in der 
Lage ist, das weltweite Informationsangebot kostengfinstig 
zu nutzen. M6glicherweise wird der rasche Fortschritt der 
Technik in wenigen Jahren eine praxisnihere L6sung anbie- 
ten. Man spricht yon der ,,Menii-Technik" des Recherchie- 
rens, die auch dem recherchetmktmdigen Wissenschaftter 
aufgrund vorgegebener Suchstrategien (,,Menfis") den Zu- 
gang zur Datenbank er6ffnet. 

Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen haben 
kein Informationsmonopol. Auch am Labor- und Schreib- 
tisch des Wissenschaftlers ist der Betrieb eines Online-An- 
schlusses denkbar, wenn auch Bibliotheken als Standort tier 
ermittelten Literatur unfibersehbare Vorteile bieten. In den 
letzten Jahren bildeten sich Informationsvermittlungsstellen 
unter staatlieher F6rderung an den unterschiedlichsten 
Stetlen heraus. Zu ihnen z/ihlt der private ,,Informations- 
broker", der seine Dienste ira Rahmen der Unternehmensbe- 
ratung anbietet. Die Praxis zeigt, dab sich das wissenschaft- 
liche tnforrnationsangebot fiber den technischen Fortschritt 
zu einem modernen Wirtschaftszweig entx~Sckelt, in dem 
jedoch die Bibliothek auch weiterhin ihre traditionelte 
Aufgabe wahrnehmen wird. 
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