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Auf	  dem	  Weg	  zur	  Informationskompetenz:	  
Portale	  und	  Datenbanken	  als	  Gegenpart	  zu	  

Google	  &	  Co.	  [Praxisbericht]	  
Markus	  Linten	  

Der	  Beitrag	  stellt	  Chancen	  für	  gelungene	  wissenschaftliche	  Arbeit	  durch	  effektive	  
Nutzung	  des	  Mediums	  Internet	  in	  den	  Fokus,	  nimmt	  vorab	  auf	  die	  in	  den	  USA	  ver-‐
nehmbare	   Diskussion	   zum	   unreflektierten	   Gebrauch	   von	   Suchmaschinen	   („Is	  
Google	   making	   us	   stoopid?“)	   Bezug	   und	   erläutert	   Nutzen	   und	   Grenzen	   dieser	  
Suchmaschinen.	  Abschließend	  werden	  eine	  methodische	  Vorgehensweise	   für	  die	  
Recherche	  wissenschaftlicher	  Fachinformationen	  sowie	  einige	  relevante	  Informa-‐
tionsquellen	  für	  den	  Bildungsbereich	  vorgestellt.	  

1. Einleitung	  
	  65	  Prozent	  der	  deutschen	  Bevölkerung	  über	  14	  Jahre	  sind	  online.	  Mehr	  als	  46	  
Millionen	  Menschen	  in	  Deutschland	  gehen	  aus	  beruflichen	  oder	  privaten	  Grün-‐
den	  ins	  Netz	  ((N)Onliner	  Atlas,	  2008).	  Internetnutzer	  verbringen	  im	  Schnitt	  täg-‐
lich	  zwei	  Stunden	  und	  20	  Minuten	  im	  weltweiten	  Netz,	  fast	  10	  Prozent	  mehr	  als	  
fünf	  Stunden.	  Parallel	  dazu	  verbringen	  Onliner	  viel	  Zeit	  mit	  der	  Suche	  nach	  In-‐
formationen.	  Kein	  Wunder,	  dass	  Suchmaschinen	  wie	  Google	  oder	  Yahoo	  in	  den	  
letzten	  Jahren	  zu	  den	  meistgenutzten	  Webanwendungen	  avanciert	  sind	  und	  als	  
primäre	   Informationsquelle	   fungieren.	   Ihnen	  gelingt	  es	   in	  vielen	  Fällen	   jedoch	  
nicht,	   die	   Spreu	   vom	  Weizen	   zu	   trennen,	   also	   Redundanz	   von	   relevanten	   In-‐
formationen.	  Ein	  möglicher	  Lösungsweg,	  das	  „semantische	  Web“,	  bei	  dem	  je-‐
de	  Webseite	  mit	   unsichtbaren	   Hintergrundinformationen	   (Metadaten)	   verse-‐
hen	  wird,	   ist	  nicht	  zuletzt	  an	  wirtschaftlichen	  Interessen	  gescheitert.	  Auch	  da-‐
her	  sind	  Suchmaschinen	  und	  wissenschaftliche	  Suchdienste	  wie	  Google	  Scho-‐
lar	  für	  die	  Fachinformationsrecherche	  nur	  bedingt	  brauchbar	  (vgl.	  Linten	  2009).	  

Bereits	  die	  vom	  BMBF	  in	  Auftrag	  gegebene	  Studie	  zur	  „Nutzung	  elektronischer	  
wissenschaftlicher	   Information	   in	  der	  Hochschulausbildung“	  von	  2001	  konsta-‐
tierte,	  dass	  zwei	  Drittel	  der	  Studierenden	  elektronische	  Fachinformation	  über	  
kommerzielle	   Suchmaschinen	   recherchieren	   –	   mit	   zumeist	   geringem	   Erfolg.	  
Nur	   jeder	  10.	  Studierende	  nutzte	  kostenpflichtige	  elektronische	  Recherchean-‐
gebote	  in	  Fachdatenbanken.	  
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Ähnliche	  Befunde	  erbrachte	  Ende	  2007	  eine	  durch	  die	  DFG	  geförderte	  Studie	  
zu	   Angebot	   und	   Nutzung	   virtueller	   Fachbibliotheken.	   Eine	   qualitative	   Befra-‐
gung	  ausgewählter	  Nutzer	  (Forscher)	  ergab,	  dass	  Google	  als	  primäre	  Informa-‐
tionsquelle	   fungiert	   und	   von	  82	  Prozent	   der	  Befragten	  mehr	   als	   zehnmal	   pro	  
Monat	  genutzt	  wird.	  Ganz	  offensichtlich	  verläuft	  die	  Wahrnehmung	  der	  für	  den	  
Bildungsbereich	   relevanten	  Fachportale,	   Informationssysteme	  und	  Datenban-‐
ken	  in	  der	  Scientific	  Community	  antiproportional	  zu	  deren	  inhaltlichem	  Quali-‐
tätsanspruch.	  

2. „Medien	  statt	  Gedächtnis“	  oder	  „Is	  Google	  making	  us	  
Stoopid?“	  
Zugegeben,	  die	  Gleichsetzung	  einer	  Suchmaschine	  mit	   ‚Medien‘	  hinkt	  ein	  we-‐
nig	  –	  zumindest	  auf	  den	  ersten	  Blick.	  Dennoch	   ist	  nicht	  nur	  unter	  Apologeten	  
der	   digitalen	  Netzkultur	   unbestritten,	   dass	  man	   das	   Internet-‐Zeitalter	   besser	  
als	  Google-‐Ära	  bezeichnen	  sollte.	  

	  Dafür	  sorgen	  zum	  einen	  die	  etwa	  20	  000	  Personen	  des	  Weltunternehmens	  und	  
zum	   anderen	   der	   vermeintlich	   mündige	   Internetnutzer,	   der	   –	   besonders	   in	  
Deutschland	  –	  dem	  Suchmaschinenprimus	  einen	   fast	  unheimlichen	  Anteil	  am	  
Suchmaschinenmarkt	  von	  weit	  über	  90	  Prozent	  beschert	  und	  offensichtlich	  zu	  
honorieren	   scheint,	   dass	   Google	   eigenen	   Angaben	   zu	   Folge	  mit	   Hilfe	   so	   ge-‐
nannter	  Webcrawler	  mehr	  als	  8(!)	  Milliarden	  Internetseiten	  durchsucht	  und	  in-‐
diziert.	  Innerhalb	  von	  nur	  10	  Jahren	  hat	  die	  Suchmaschinentechnologie	  und	  al-‐
len	   voran	  Google	   die	  Art	   und	  Weise	   unserer	  Kommunikation	   so	   grundlegend	  
verändert	   wie	   kaum	   eine	   Erfindung	   oder	   Entwicklung	   in	   den	   vergangenen	  
Jahrhunderten.	  Nur	  selten	  werden	  im	  medienpädagogischen	  Diskurs	  pragmati-‐
sche	  Vorbehalte	  oder	  Bedenken	  gegen	  die	  neue	  digitale	  Kultur	  mit	  ihren	  unbe-‐
grenzten	   Möglichkeiten	   geäußert.	   Das	   liegt	   unter	   anderem	   daran,	   dass	   „die	  
digitale	   Entwicklung	   in	   der	   Öffentlichkeit	   als	   Inbegriff	   des	   wünschenswerten	  
Fortschritts	  wahrgenommen	  wird“	   und	   die	   Protagonisten	   des	   Internet-‐Hypes	  
sich	  eines	   „hermetischen	  Vokabulars“	   (Wikis,	  Blogs,	  Open	  Access,	  Tags,	  Coo-‐
kies,	  social	  networks	  etc.)	  bedienen,	  das	  in	  erster	  Linie	  die	  eigene	  „Zugehörig-‐
keit	   zur	   Fortschrittspartei“	   unterstreichen	   und	   eine	  wie	   auch	   immer	   geartete	  
Abgrenzung	   zu	  Uneingeweihten	   implizieren	   soll	   (Gaschke	   2009).	   Hinzu	   kom-‐
me,	   dass	   „Online-‐Exhibitionismus	   und	   Sinnloskommunikation“	   im	   Netz	   aus-‐
ufern	   und	   durch	   den	   zweckoptimistischen	   Anspruch,	   das	   Internet	   –	   und	   hier	  
besonders	   Google	   –	   diene	   primär	   der	   Fachinformationsrecherche,	   überlagert	  
werden.	   Die	   persönliche	   Disposition	   selbstorganisierten,	   reflexiven	   und	   kriti-‐
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schen	  Handelns	   ist	   jedoch	  Voraussetzung	  für	  die	  Nutzung	  des	  Mediums	  Inter-‐
net.	  Medien-‐	  und	  Informationskompetenz	  sind	  nicht	  in	  der	  digitalen	  Technolo-‐
gie	  selbst	  angelegt,	   sondern	  muss	  von	  Menschen	  aller	  Altersgruppen	  und	  Bil-‐
dungsschichten	  erworben	  werden.	  Erst	  dann	  werden	  ‚Medien	  und	  Gedächtnis‘	  
kein	  Oxymoron	   im	  bildungs-‐	  und	   informationswissenschaftlichen	  Diskurs	  dar-‐
stellen.	  Das	   gelegentlich	   zu	   vernehmende	  pointierte	  Desiderat	   „Schulen	   vom	  
Netz“	   ist	   mit	   Sicherheit	   nicht	   geeignet,	   die	   zunehmende	   Mediennutzung	   in	  
pädagogisch	  sinnvolle	  Bahnen	  zu	  lenken	  

Während	   sich	   hierzulande	   die	   kritische	  Diskussion	   –	   abgesehen	   von	  wenigen	  
Ausnahmen	  –	  um	  die	  Monopolstellung	  und	  die	  Sammelwut	  personenbezoge-‐
ner	  Daten	  dreht,	  schaffte	  es	  das	  Thema	  im	  Sommer	  2008	  auf	  die	  Titelseite	  der	  
US-‐Monatszeitschrift	  „The	  Atlantic“1.	  Das	  Magazin	  stellte	  plakativ	  und	  optisch	  
untermalt	  die	  Frage:	  „Is	  Google	  making	  us	  Stoopid?“	  (mit	  Doppel-‐O	  wie	  Goo-‐
gle)	  verbunden	  mit	  dem	  Zusatz	  „What	  the	  Internet	  is	  doing	  to	  our	  Brains“.	  Der	  
Autor	  Nicholas	   Carr	   schreibt	   selbstkritisch	   in	   seinem	   Essay,	   wie	   Internet	   und	  
Googlemania	   die	   Art	   und	  Weise	   der	   Informationsaufnahme,	   deren	   Verarbei-‐
tung	  und	   Interpretation	  grundlegend	  verändern.	  Carr	   spricht	  von	  Verflachung	  
der	  Intelligenz	  und	  analysiert,	  dass	  durch	  Verlagerung	  und	  Projektion	  des	  indi-‐
viduellen	   Informations-‐	  und	  Lernprozesses	  auf	  das	  Medium	  Internet	  kognitive	  
Fähigkeiten	  in	  Gefahr	  sind	  zu	  verschwinden.	  Seine	  Selbsteinschätzung	  “Once	  I	  
was	  a	  scuba	  diver	  in	  the	  sea	  of	  words.	  Now	  I	  zip	  along	  the	  surface	  like	  a	  guy	  on	  
a	  Jet	  Ski”	  sowie	  der	  nostalgisch-‐ironische	  Blog-‐Eintrag	  von	  Matt	  Assay	  "Now	  I'll	  
be	  able	   to	   retrieve	  an	   infinite	  amount	  of	   information,	   like	  Google.	  Maybe.	  Or	  
maybe	  our	  ability	   to	   retain	  and	  process	   information	  will	   continue	   to	  dwindle.	  
Remember	  books?	  Those	  were	   the	   things	  we	   read	  before	  e-‐mail,	  Web	  brow-‐
sing,	  and	  Twitter	  came	  on	  the	  scene.”(Carr	  2006)	  verdeutlichen	  das	  Unbehagen	  
vieler	  Menschen	  der	  Generation	  Internet,	  die	  eigener	  Urteilsfähigkeit	  im	  Sinne	  
von	  ‚Gedächtnis	  statt	  Medien‘	  mehr	  Vertrauen	  schenken.	  

3. Nutzen	  und	  Grenzen	  von	  Suchmaschinen	  
Für	   den	   immensen	   Erfolg	   von	   Suchmaschinen	   im	   digitalen	   Zeitalter	   gibt	   es	  
mehrere	  Gründe.	  Zum	  einen	   ist	   dies	   auf	   die	   denkbar	   einfache	  Bedienung	   zu-‐
rückführen.	   Auf	   der	   Startseite	   mit	   der	   Einfach-‐Suche	   steht	   ein	   Suchfeld	   zur	  
Verfügung,	   über	   das	   nach	   Eingabe	   eines	   Suchbegriffs	   der	   gesamte	   Index	  
durchsucht	   werden	   kann.	   Zum	   anderen	   sorgen	  minimale	   Antwortzeiten	   und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.theatlantic.com/doc/200807/google	  
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eine	  umfassende	  Trefferauflistung	  für	  einen	  (subjektiven)	  Rechercheerfolg.	  Bei	  
wissenschaftlichen	   Informationsrecherchen	   mit	   Hilfe	   von	   Suchmaschinen	   of-‐
fenbaren	  sich	  –	  zumindest	  im	  Vergleich	  zur	  klassischen	  Datenbankrecherche	  –	  
jedoch	   einige	  Defizite.	  Dies	   gilt	   in	   besonderem	  Maß	   für	   eine	   vergleichsweise	  
kleine	  Disziplin	  wie	  die	  Bildungsforschung.	  

-‐ Schätzungen	   und	   Untersuchungen	   zufolge	   ist	   der	   Teil	   des	   Internets	  
wie	   themenspezifische	   Datenbanken	   oder	   Bibliothekskataloge,	   der	  
nicht	  mit	  Hilfe	   von	  Suchmaschinen	   recherchierbar	   ist	   (invisible	  web),	  
40-‐	   bis	   500-‐mal	   größer	   als	   der	   sichtbare	   Teil	   des	  Web	   (visible	   web)	  
(vgl.	  Bergmann	  2001).	  

-‐ Art,	  Umfang,	  Struktur	  und	  Qualität	  der	  Datenmenge	  im	  Internet	  sind	  
den	  Nutzerinnen	  und	  Nutzern	  ebenso	  weitgehend	  unbekannt	  wie	  die	  
linktopologischen	  Rankingverfahren,	  die	   für	  die	  vermeintliche	  Sortie-‐
rung	  der	  Trefferliste	  nach	  Relevanz	  verantwortlich	  sind	  (im	  Normalfall	  
orientiert	  sich	  das	  Suchergebnis	  an	  Häufigkeit	  und	  Stellung	  des	  Such-‐
worts	  im	  jeweiligen	  gefundenen	  Dokument	  und	  an	  der	  Häufigkeit	  von	  
Verweisungen	   auf	   die	   aufgeführten	   Links).	   Durch	   dieses	   Verfahren	  
und	  dem	  in	  letzter	  Zeit	  oftmals	  vorkommenden	  Index	  Spamming,	  bei	  
dem	   sogenannte	   Suchmaschinenoptimierer	   eine	  Webseite	   so	   verän-‐
dern,	   dass	   diese	   in	   der	   Trefferliste	   eine	   vordere	   Platzierung	   erzielt,	  
wird	   dem	   Internetnutzer	   nicht	   selten	   eine	   Relevanz	   der	   gefundenen	  
Dokumente	  vorgetäuscht,	  die	  einer	  näheren	  Prüfung	  in	  Bezug	  auf	   In-‐
halt	  und	  Authentizität	  nicht	   immer	  standhalten	  kann.	  Nachweise,	  die	  
nicht	   auf	   der	   ersten	   Seite	   der	   Trefferliste	   stehen,	   werden	   meistens	  
ausgesprochen	  selten	  gesichtet.	  

-‐ Mangelhafte	   Trunkierungsmöglichkeiten	   (Suche	   nach	   Wortbestand-‐
teilen)	   sowie	   die	   Nichtberücksichtigung	   von	   Synonymen	   können	   die	  
Suche	  im	  Internet	  erschweren.	  

Vor	  diesem	  Hintergrund	  sind	  in	  den	  letzten	  Monaten	  und	  Jahren	  große	  Daten-‐
bestände	  des	  „invisible	  web“	  so	  aufbereitet	  worden,	  dass	  sie	   für	  Suchmaschi-‐
nen	  nunmehr	  suchbar	  sind.	  So	  hat	  die	  Deutsche	  Nationalbibliothek	  (DNB)	  be-‐
reits	  über	  acht	  Millionen	  Einträge	  ab	  dem	  Jahr	  1913	  dem	  Weltkatalog	  WorldCat	  
des	  Online	  Computer	  Library	  Center	  (OCLC)	  bereitgestellt.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  
FIS	  Bildung	  Literaturdatenbank	  oder	   für	  die	  vom	  Bundesinstitut	   für	  Berufsbil-‐
dung	   herausgegebene	   Literaturdatenbank	   Berufliche	   Bildung	   (LDBB),	   deren	  
Nachweise	  für	  Suchmaschinen	  auffindbar	  sind.	  

	  



bildungsforschung	  2	  (2009),	  6.	  Jg.	  	  

	  

47	  

Nicht	  unerwähnt	  bleiben	  sollte	  ein	  in	  den	  Informationswissenschaften	  bekann-‐
tes	  Phänomen	   („Serendipity“),	  das	  Suchenden	  bei	  Google	  oder	  Yahoo	  sicher-‐
lich	  schon	  widerfahren	  ist:	  Im	  Zuge	  einer	  Recherche	  stößt	  man	  unbeabsichtigt	  
auf	  einen	  ‚Informationsjuwelen’,	  einem	  äußerst	   interessanten	  Treffer,	  der	  sich	  
als	   glücklicher	   Zufall	   und	   überraschende	   Entdeckung	   zugleich	   von	   etwas	   ur-‐
sprünglich	  nicht	  Gesuchtem	  erweist.	  

4. Der	  Recherchefahrplan	  
Durch	  die	   viel	   zitierte	  Flut	   an	   Informationen	  gewinnt	   Informationskompetenz	  
mehr	  und	  mehr	  an	  Bedeutung.	  Diese	  Schlüsselqualifikation	  der	  Wissensgesell-‐
schaft	   soll	   unter	   anderem	   dazu	   befähigen,	   geeignete	   Informationsquellen	   im	  
Internet	  zu	  verifizieren	  und	  so	  zu	  nutzen,	  dass	  ein	  a	  priori	  erkannter	  Informati-‐
onsbedarf	   bei	   Anwendung	   effektiver	   Suchstrategien	   erfolgreich	   befriedigt	  
wird.	   An	   der	   Universität	   Konstanz	   wurde	   diesbezüglich	   im	   Rahmen	   des	   Pro-‐
jekts	   „Informationskompetenz“	   ein	   so	   genannter	   Recherchefahrplan	   erstellt,	  
der	  Studierenden	  in	  vier	  Schritten	  zu	  einem	  umfassenden	  sowie	  präzisen	  Such-‐
ergebnis	   verhelfen	   soll.	  Diese	  Vorgehensweise	   lässt	   sich	   sehr	   gut	   auf	   Fachin-‐
formationsrecherchen	  zu	  Bildungsthemen	  übertragen.	  

Vorbereitung	  
Zunächst	  muss	  der	  oder	  die	  Suchende	  das	  Thema	  formulieren,	  Teilaspekte	  be-‐
nennen	  und	  eine	  Wortliste	  erstellen.	  Wichtig	  dabei	   ist	  die	  Auflistung	  etwaiger	  
Synonyme,	   Quasi-‐Synonyme,	   Abkürzungen	   und	   verwandter	   Begriffen.	   Wird	  
englischsprachige	   Literatur	   benötigt,	   so	   ist	   eine	  Übersetzung	  der	   Suchwörter	  
notwendig.	   An	   diesem	   Punkt	   der	   Vorbereitung	   sollten	   Ergebnisumfang	   und	  
Publikationsart	   (Monografien,	   Zeitschriftenaufsätze,	   graue	   Literatur	   etc.)	   ge-‐
klärt	   werden.	   Anschließend	   erfolgt	   die	   Auswahl	   der	   Informationsquellen	   wie	  
Portale,	  Datenbanken	  oder	  Bibliothekskataloge.	  Oftmals	  unterschätzt	  wird	  die	  
Internet-‐Präsenz	  einschlägiger	  Forschungseinrichtungen,	  Institutionen,	  staatli-‐
cher	  Stellen,	  Gewerkschaften	  oder	  Wirtschaftsverbänden,	  die	  sich	  mit	  dem	  ge-‐
suchten	  Thema	  unter	  Umständen	  beschäftigen:	  Allgemeine	  Informationen	  bei-‐
spielsweise	   zum	   „Demografischen	  Wandel“	   lassen	   sich	   sicherlich	   effektiv	   re-‐
cherchieren	  beim	  zuständigen	  Bundesministerium	  (BMFSFJ),	  das	  wiederum	  auf	  
einschlägige	  Portale	  wie	  das	  Deutsche	  Zentrum	  für	  Altersfragen	  (DZA)	  mit	  den	  
Online-‐Diensten	   „Gerolit“	   und	   „Gerostat“,	   die	   Bertelsmann	  Stiftung	   oder	   das	  
Demographie-‐Netzwerk“	   bei	   der	   Bundesanstalt	   für	   Arbeitsschutz	   und	   Ar-‐
beitsmedizin	  (BAuA)	  verweist.	  
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Recherche	  
Bei	  Auswahl	  in	  Frage	  kommender	  Informationsquellen	  lohnt	  sich	  der	  Blick	  auf	  
die	  Suchmodi.	  Wird	  zusätzlich	  zur	  Einfeldsuche	  eine	  erweiterte	  Suche	  angebo-‐
ten?	  Gibt	  es	  z.B.	  in	  einer	  Datenbank	  ein	  Suchfeld	  mit	  inhaltlicher	  Erschließung	  
(Schlagwort/	  Deskriptor/	  subject	  heading)	  oder	  einen	  Schlagwortindex?	  Die	  Li-‐
teraturdatenbank	   Berufliche	   (LDBB)	   verfügt	   über	   eine	   kontrollierte	   Schlag-‐
wortliste	   (Thesaurus),	  die	  semantische	  Beziehungen	  unter	  Schlagwörtern	  auf-‐
zeigt	  (s.	  Grafik).	  Dies	  erleichtert	  die	  Recherche	   im	  Einzelfall	  ungemein.	   Ist	  der	  
Einsatz	   von	   Retrievaltechniken	   wie	  Wortstammsuche(Trunkierung),	   Phrasen-‐
suche	  oder	  der	  Einsatz	  Bool‘scher	  Logik	  mit	  und/oder-‐Verknüpfungen	  sinnvoll?	  

	  
Abb.	   1:	   Semantisches	   Umfeld	   „Europäischer	   Qualifikationsrahmen“	   in	   der	  
LDBB.	  Quelle:	  Screenshot	  der	  LDBB	  vom	  Sachschlagwort	  „Europäischer	  Quali-‐
fikationsrahmen“,	  Stand	  12/2009	  

Auswertung	  
Nach	  Sichtung	  des	  Rechercheergebnisses	  werden	  relevante	  von	  weniger	   rele-‐
vanten	  Nachweisen	  getrennt	  und	  je	  nach	  Umfang	  und	  Relevanz	  der	  Treffer	  das	  
Thema	  gegebenenfalls	  eingegrenzt	  oder	  erweitert.	  Die	  Sichtung	  der	   indexier-‐
ten	  Schlagwörter	  in	  den	  Datensätzen	  kann	  die	  Suchstrategie	  optimieren	  (ähn-‐
lich	  Google-‐Option	  „More	  like	  this“).	  Auch	  ein	  Blick	  ad	  hoc	  in	  das	  Literaturver-‐
zeichnis	   von	   Online-‐Monografien	   oder	   Zeitschriften	   (bwp@,	   bildungsfor-‐
schung,	  Forum	  Qualitative	  Sozialforschung	  u.a.)	  kann	  den	  einen	  oder	  anderen	  
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relevanten	  Nachweis	  zu	  Tage	  fördern.	  Qualitative	  Kriterien	  wie	  das	  Renommee	  
der	   Verfasser,	   eine	   Institutionszugehörigkeit	   oder	   ein	   Beitrag	   in	   einer	   Peer-‐
Review-‐Publikation	  erleichtern	  die	  Bewertung	  des	  Rechercheergebnisses.	  

Weiterverarbeitung	  
Abschließend	  werden	  Literaturlisten	  gespeichert	  und/oder	   in	  Literaturverwal-‐
tungsprogramme	  wie	   Endnote	   oder	   Bibliographix	   importiert.	  Wenn	  möglich,	  
sollte	  die	  Suchanfrage	  (Search	  History)	  gespeichert	  werden.	  Einige	  Datenban-‐
ken	  bieten	  zudem	  so	  genannte	  Alerting-‐	  oder	  Profildienste	  an,	  bei	  denen	  über	  
ein	  hinterlegtes	  Suchprofil	  regelmäßig	  über	  Neuzugänge	  informiert	  wird.	  

5. Portale,	  Datenbanken	  und	  Informationssysteme	  im	  Bil-‐
dungswesen	  
Wesentliche	  Grundlage	  für	  eine	  Erfolg	  versprechende	  Recherche	  im	  Web	  ist	  die	  
Kenntnis	   relevanter	   Literaturdatenbanken,	   Fachportale	   und	   Informationssy-‐
steme.	  Wie	   in	   der	   Einleitung	   geschildert,	   offenbaren	   sich	   nicht	   nur	   Schwach-‐
stellen	   im	  methodischen	  Vorgehen,	  sondern	  auch	  mangelnde	  Kenntnisse	  ein-‐
schlägiger	  Internetquellen.	  Einige	  dieser	  für	  die	  Bildungsforschung	  und	  -‐praxis	  
bedeutsamen	  Quellen	  werden	  abschließend	  vorgestellt	  und	  kurz	  erläutert	  (vgl.	  
Schaffert	  2006).	  

Literaturdatenbanken	  
Mit	  annähernd	  700.000	  Literaturnachweisen	  –	  davon	  ca.	  10	  Prozent	  mit	  Bezug	  
auf	  die	  berufliche	  Bildung	  –	  bildet	  die	  kostenpflichtige	  Literaturdatenbank	  des	  
Fachinformationssystems	   (FIS)	   Bildung1	   das	   Kernmodul	   im	   Fachportal	   Päd-‐
agogik2.	   Als	   Kooperationsprodukt	   wird	   die	   Datenbank	   von	   knapp	   30	   Fachin-‐
formationsstellen	  aus	  dem	  deutschsprachigen	  Raum	  produziert.	  Dies	  impliziert	  
jedoch	   auch	   ein	   recht	   unterschiedliches	   Auswertungsniveau.	   Nachgewiesen	  
wird	   Literatur	   zu	   allen	   Bildungsbereichen:	   von	   der	   Elementarbildung	   über	  
Schule,	  die	  Berufs-‐	  und	  Weiterbildung,	  Hochschulbildung	  bis	  zum	  lebensbeglei-‐
tendem	  Lernen.	  

Die	  Literaturdatenbank	  Berufliche	  Bildung	   (LDBB)	  weist	  die	  deutschsprachige	  
Fachliteratur	   zum	   Themenbereich	   Berufsbildung	   und	   Berufspädago-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.fis-‐bildung.de/	  
2	  http://www.fachportal-‐paedagogik.de/	  
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gik/Berufsbildungsforschung	   ab	   dem	   Erscheinungsjahr	   1988	   systematisch	  
nach.	  Die	  Datenbank	   ist	  unter	  www.ldbb.de	  online	   zugänglich	  und	  kostenfrei	  
recherchierbar.	   Die	   über	   50.000	   Literaturnachweise	   sind	   neben	   bibliografi-‐
schen	   Angaben	   durch	   Schlagwörter,	   Inhaltsbeschreibungen	   (Abstracts)	   und	  
einer	  Klassifikation	   inhaltlich	  erschlossen.	  Der	  Fokus	  der	  Auswertung	   liegt	  auf	  
Zeitschriften	   und	   Sammelwerken.	   Zu	   aktuellen	   Themen	   der	   Berufsbildung	  
werden	  darüber	  hinaus	  Literaturzusammenstellungen	  angeboten.	  

Für	   das	   Themenspektrum	  Weiterbildung/Erwachsenenbildung	   und	   den	   wich-‐
tigsten	  Bezugswissenschaften	   ist	   der	   Bibliothekskatalog	   des	  Deutschen	   Insti-‐
tuts	   für	   Erwachsenenbildung	   (DIE)	   mit	   100.000	   Literaturnachweisen	   unter	  
http://mail.die-‐bonn.de/webopac	   kostenlos	   recherchierbar.	   Hinzuweisen	   im	  
internationalen	   Kontext	   ist	   auf	   das	   Education	   Resources	   Information	   Center	  
(ERIC)1,	   eigenen	   Angaben	   zu	   Folge	   die	   größte	   digitale	   Bibliothek	   pädagogi-‐
scher	  Literatur.	  

Besonders	  geeignet	  für	  Bezugs-‐	  und	  Nachbardisziplinen	  ist	  das	  vom	  BMBF	  und	  
der	  DFG	  geförderte	   Informationsportal	   für	  die	  wissenschaftliche	  Recherche	   in	  
interdisziplinären	  Datenbeständen.	   Vascoda2	   ermöglicht	   Suchenden	   unter	   ei-‐
ner	  einheitlichen	  Oberfläche	  den	  Zugang	  zu	  unterschiedlichen	  Fachbereichen.	  
Der	  beim	  Hochschulbibliothekszentrum	  als	  Betreiber	  des	  Vascoda-‐Portals	  auf-‐
gebaute	  zentrale	  Datenindex	  umfasst	  inzwischen	  mehr	  als	  92	  Millionen	  Daten-‐
sätze.	  Dabei	  kann	  wahlweise	   fachspezifisch	  oder	   interdisziplinär	  gesucht	  wer-‐
den.	  An	  Vascoda	  beteiligt	   sind	  42	  wissenschaftliche	  Bibliotheken	  und	  Fachin-‐
formationsanbieter.	  

Für	   den	   Bildungsbereich	   ist	   der	   Fachbereich	   Wirtschafts-‐	   und	   Sozialwissen-‐
schaften	   von	   besonderem	   Interesse.	   Eingebettet	   in	   diese	   (teilweise	   kosten-‐
pflichtige)	  Kollektion	   ist	   das	   sozialwissenschaftliche	   Fachportal	   Sowiport3	  mit	  
Modulen	  wie	   SOFIS,	   SOLIS	   oder	   die	   Bibliothekskataloge	   der	   Friedrich-‐Ebert-‐
Stiftung	  (FES)	  und	  des	  Wissenschaftszentrums	  Berlin	  (WZB).	  Sowiport	  enthält	  
zurzeit	   (Stand:	  Mai	  2008)	  rund	  2,5	  Millionen	  Nachweise	  zu	  Literatur-‐	  und	  For-‐
schungsprojekten	  aus	  13	  Datenbanken	  und	  ein	  kooperatives	  Angebot	  diverser	  
Fachinstitutionen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.eric.ed.gov/	  
2	  http://www.vascoda.de/	  
3	  http://www.sowiport.de/	  
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Portale/Informationssysteme	  
Der	   Deutsche	   Bildungsserver	   (DBS)1	   versteht	   sich	   als	   zentrale	   Informations-‐
plattform	  für	  die	  erziehungswissenschaftliche	  Forschung	  und	  Lehre	  und	  bietet	  
für	  die	  pädagogische	  Praxis	  umfangreiche	  Materialiensammlungen	  und	  Online-‐
Ressourcen.	  

Diverse	   Informationssysteme	   und	   Datenbanken	   zu	   Arbeitsmarkt	   und	   Berufs-‐
forschung	  sind	  unter	  http://www.iab.de/de/informationsservice/	  im	  Netz	  veror-‐
tet.	  Hierzu	   zählen	  u.a.	  die	   IAB-‐Informationsplattform,	  das	  Arbeitsmarktpoliti-‐
sches	  Informationssystem	  und	  das	  Informationssystem	  proARBEIT.	  

KIBB	  steht	  für	  "Kommunikations-‐	  und	  Informationssystem	  Berufliche	  Bildung"	  
und	   ist	   ein	   Wissensmanagementsystem	   für	   die	   Berufsbildungsforschung.	   Es	  
richtet	  sich	  an	  Wissenschaftlerinnen	  und	  Wissenschaftler,	  Akteure	  aus	  Verwal-‐
tung	  und	  Politik	  sowie	  an	  die	   interessierte	  Öffentlichkeit.	  Zur	  Vernetzung	  der	  
Wissenschaftscommunity	   innerhalb	   der	   Berufsbildung	   bietet	   das	   Portal	  
www.kibb.de	  u.a.	   die	   "Wissenslandkarte	  Berufsbildungsforschung“	  mit	   einem	  
Themenkatalog	   von	   annähernd	   1.000	   Projekten	   und	   Forschungsthemen	   der	  
deutschen	  Berufsbildungslandschaft.	  

6. Fazit	  
Der	  oder	  die	   Informationssuchende	  muss	  nicht	  bei	   jeder	  Gelegenheit	   auf	   das	  
Internet	   bzw.	   Suchmaschinen	   zurückgreifen,	   um	   an	   gewünschte	   Auskünfte	  
oder	  Daten	  zu	  kommen.	  Oftmals	   reicht	  es	  aus,	   sein	  Gedächtnis,	  einen	  Exper-‐
tenratschlag,	   ein	   Buch	   oder	   die	   Bibliotheksauskunft	   in	   Anspruch	   zu	   nehmen.	  
Wer	  jedoch	  für	  seine	  wissenschaftliche	  Arbeit	  auf	  aktuelle	  und	  qualitätsgeprüf-‐
te	  Fachinformationen	  angewiesen	  ist,	  dem	  steht	  mit	  dem	  Netz	  und	  hier	  beson-‐
ders	   mit	   den	   o.e.	   Portalen,	   Datenbanken	   (mit	   intellektueller	   inhaltlicher	   Er-‐
schließung)	   und	   Informationssystemen	   ein	   exzellentes	   Instrumentarium	   zur	  
Verfügung,	   mit	   dessen	   Hilfe	   und	   adäquatem	   methodischen	   Vorgehen	   eine	  
Grundlage	   für	   gelingende	   wissenschaftliche	   Arbeit	   geschaffen	   wird.	   Neben	  
Suchmaschinen	   kann	   vor	   allem	   die	   Nutzung	   wissenschaftlicher	   Suchdienste	  
wie	  Google	  Scholar,	  BASE,	  Oaister,	  Scientific	  Commons	  oder	  Scirus	  eine	  sinn-‐
volle	  Ergänzung	  der	  Recherche	  bedeuten.	  Der	  Aufwand	  für	  eine	  effektive	  Re-‐
cherche	  mag	  bedingt	  durch	  die	  Heterogenität	  der	  Fachinformationslandschaft	  
relativ	  hoch	  sein;	  die	  Wahrscheinlichkeit,	  eine	  einschlägige	  Fachpublikation	  für	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.bildungsserver.de/	  
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die	   eigene	  Arbeit	   nicht	   gefunden	   und	   berücksichtigt	   zu	   haben,	   ist	   indes	   sehr	  
gering.	  Die	  gezielte	  Nutzung	  des	  Internets	  ist	  in	  diesem	  Bereich	  unverzichtba-‐
rer	  Teil	  Erfolg	  versprechender	  Arbeit	  geworden.	  
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