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Vorwort 

Mit der vorliegenden Festschrift wollen die Autoren Hermann Josef Dorping- 
haus zur Vollendung des 60. Lebensjahres am 9. August 1997 gratulieren. An 
und fiir sich ist es fiir eine Festschrift, die haufig am Ende der aktiven Dienst- 
zeit des Gefeierten steht, noch zu friih. In der Tat hat unser Jubilar vor, noch 
eine Reihe von Jahren die Dienstgeschlfte der Universitatsbibliothek Heidel- 
berg zu leiten. Die Autoren wollten vielmehr durch ihre grobe und spontan er- 
klbte Bereitschaft zur Mitarbeit die viefaltigen Fonnen der Zusammenarbeit 
und Diskussionen mit H. J. Dorpinghaus fortsetzen und einen hochgeschatz- 
ten Kollegen ehren, der sich im deutschen Bibliothekswesen durch unermiidli- 
che Arbeit, Fachkenntnis und Vertrauenswiirdigkeit Respekt, Ansehen und 
Freundschaft erworben hat. 

Hermann Josef Dorpinghaus entschied sich beruflich nach einem Studium 
der Geschichte und Germanistik fiir den hoheren wissenschaftlichen Biblio- 
theksdienst. Er absolvierte die verschiedenen Stadien dieser Laufbahn an der 
Universitatsbibliothek Freiburg, wo er 1%9 als Bibliotheksreferendar begann 
und am 28. Februar 1991 als S tellvertretender Bibliotheksdirektor ausschied, 
um ab 1. Miirz das Amt eines Leitenden Bibliotheksdirektors an der Universi- 
tatsbibliothek Heidelberg atnutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er mit aus- 
gepragtem Sinn fiir innerbetriebliches Management, mit Entscheidungsfreude 
und Verantwortungsbewuhein fachliche Kompetenz in allen Bereichen der 
Bibliotheksverwaltung erworben und iiberregionalen Bekanntheitsgrad durch 
Veroffentlichungen zu fachpraktischen Themen, meist mit aktuellem Bezug, 
sowie durch eine rege Vortrags- und Gutachtertatigkeit erlangt. Der langjiihrige 
Vorsitz in der Expertenkommission des Deutschen Bibliotheksinstituts f i r  Er- 
werbung und Bestandsentwicklung schlug sich in einer Fiille von Aktivitaten 
auf dem Gebiet einer preiswirtschaftlich orientierten Literatwerwerbung nieder, 
die die bibliothekarische Erwerbungspraxis der 8Oer Jahre pragte. Es ist das 
Verdienst von H. J. Dorpinghaus, auf das Problem gespaltener Preise einiger 
auslandischer Verlage aufinerksam gemacht und m Korrektur beigetragen zu 

haben. Dem Aufklkungsbedarf deutscher Bibliotheken nach Differenzierung 
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der schwierigen steuer- und zollrechtlichen Modalitaten beim Erwerb deut- 
scher und ausliindischer Literatur trug die Erwerbungskommission unter sei- 
nem Vorsitz Rechnung. Noch gut in Erinnerung ist der erfolgreiche Kampf um 
die Erhaltung der 5-kg-Versendungsregelung zur Vermeidung von Einfihrum- 
satzsteuerzahlungen bei ausliindischer Literatur’ der den Bibliotheken seiner- 
zeit hohe Ausgaben erspart hat, inzwischen allerdings durch die veranderte 
Rechtslage gegenstandslos geworden ist. Des weiteren bildeten die griindli- 
chen Untersuchungen zur Preis- und Vertriebspolitik auf dem Zeitschriftensek- 
tor eine wesentliche Voraussetzung fiir substantiierte Preisvergleiche unter Be- 
riicksichtigung der Besorgungsspesen. Die Empfehlung der Erwerbungskom- 
mission, beim Erwerb nicht preisgebundener Literatur stilrker von Ausschrei- 
bungsvedahren Gebrauch zu machen, schadte das fiskalische Verstiindnis bi- 
bliothekarischer Erwerbungsabteilungen. 

Zu den speziellen Interessen- und Arbeitsgebieten H. J. Dorpinghaus’ ge- 
hort aber auch die Beschaftigung mit Strukturfragen des Bibliothekssystems 
einer Hochschule sowie die thematische Behandlung eines zwischen Universi- 
tatsbibliothek und Institutsbibliotheken koordinierten qualitativen Bestands- 
aufbaus unter betriebswirtschaftlichen Aspekten. Die efiziente Gestaltung des 
Freiburger Bibliothekssystems geht auf seine Mitpragung zuriick. Als biblio- 
thekarischer Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft kiimmerte er 
sich viele Jahre um die Anliegen von Spezialbibliotheken. Kurz nach der Wie- 
dervereinigung bediente sich das baden-wiirttembergische Ministerium fiir 
Wissenschaft und Forschung seines Expertenrats zur Unterstiitzung des Wie- 
deraufbaus ostdeutscher wissenschafilicher Bibliotheken. 

Das Interesse der Heidelberger Auswahlkommission fiir die Besetzung der 
Leitenden Bibliotheksdirektorenstelle richtete sich also auf einen iiber die 
Grenzen Freiburgs hinaus profilierten wissenschaftlichen Bibliothekar, der sich 
f i r  einen leitenden Dienstposten nicht nur durch Engagement und Sachkunde, 
sondern auch durch menschliche Qualitaten empfahl, die seiner Bewerbung 
aus Sicht der kunftigen Heidelberger KollegInnen eine besondere Bedeutung 
verliehen. Wolfgang Kehr, der friihere Leiter der Universitatsbibliothek Frei- 
burg, verabschiedete seinen langjiihrigen Stellvertreter Dorpinghaus (Biblio- 
thekssystem Freiburg: Informationen 5 1.199 I S. 7 17) als einen engen Mitarbei- 
ter und Freund, dem er sich durch seine Fiihigkeit zur vertrauensvollen Zu- 
sammenarbeit, durch aufrechte und gerade Wesensart sowie bemerkenswerte 
moralische Integritat eng verbunden fiihlte und dessen bevorstehenden 
Wechsel nach Heidelberg er als Glucksfall f i r  die neue Dienststelle empfand. 
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Die ersten Heidelberger Jahre verlangten von H. J. Dorpinghaus volle Amts- 
hingabe, und noch heute ist die Sechstagewoche und ein 1 1-Stunden-Tag die 
Regel. Seine sachliche Kompetenz und menschliche Integrationsfahigkeit wur- 
den hochsten Anspriichen ausgesetzt, da er sich 1991 einer desolaten Gemen- 
gelage aus Stellendefiziten, finanziellen Engpilssen, baulichen Unzuliinglichkei- 
ten, ungenugender Infrastruktur und Mitarbeiterfrust ausgesetzt sah. Es be- 
durfte seines unermiidlichen personlichen Einsatzes, des fiir ihn typischen Per- 
fektionsstrebens und Pflichtbedtseins, um wieder Vertrauen in die Emeue- 
rungsfaihgkeit der Einrichtung zu schaffen. Das wachsende Verstandnis von 
Universitat und Ministerium f i r  die Belange der Universitatsbibliothek Heidel- 
berg und das vorbildliche Engagement der MitarbeiterInnen, sich an einer zu- 
kunftsweisenden Neuordnung der Aufgaben, an Entscheidungsprozessen und 
Problemlosungen aktiv und kommunikativ zu beteiligen, haben die Leistungs- 
fhigkeit der altesten deutschen Universitatsbibliothek wiederhergestellt. 

Es ist mir daher eine besondere Freude, dal3 sich so viele Kolleginnen und 
Kollegen bereit gefunden haben, durch ihre Mitarbeit an dieser Festschrift 
H. J. Dorpinghaus zu ehren. Ihnen allen danke ich herzlich. Mein Dank gilt 
auch dem Verlag WILEY-VCH, der sich sofort bereit gefunden hat, die Festga- 
be im verlegen. Die Redaktionsarbeiten lagen allerdings bei einigen wenigen 
KollegInnen der UB Heidelberg. Hier danke ich besonders H e m  Bibliotheksrat 
Dr. Eckhard Eichler und H e m  Bibliotheksdirektor Ralf Werner Wildermuth. 
Mein Dank richtet sich auch an die vielen Helferinnen und Helfer im Hinter- 
grund, die insbesondere die Beitrage der Heidelberger Kollegen mitberaten, 
diskutiert und wohlwollend kritisiert haben. 

Hermann Josef Dorpinghaus seien in der Universitatsbibliothek Heidelberg 
noch viele erfolgreiche Berufsjahre gewiinscht. 

Heidelberg, im M&z 1997 
Gisela Weber 
Herausgeberin 
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Die Universitatsbibliothek Heidelberg 1991-1996 

Entwicklungsstand und Zielsetzungen 

Gisela We ber 

Mit Ubernahme der Leitung durch Hermann Josef Dorpinghaus am 1. Miirz 
199 1 wurden Reorganisationsmaanahmen in der Universitatsbibliothek Heidel- 
berg eingeleitet, die einerseits zur Sanierung und Konsolidierung des inneren 
Dienstbetriebs beitrugen, andererseits aber auch die Basis bildeten zur Integra- 
tion moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. DaO die Uni- 
versitatsbibliothek Heidelberg trotz des 1990 noch beklagten Defizits von 20 
Stellen innerhalb von sechs Jahren wieder zu einem leistungsfahigen, moder- 
nen Dienstleistungszentrum geworden ist, verdankt sie dem unermiidlichen, 
integrativen Einsatz ihres Leiters, den vereinten Anstrengungen ihrer Mitarbei- 
terInnen und nicht zuletzt dem Unterstutzungswillen von Universitatsorganen 
und vorgesetztem Ministerium. Immehin gelang es in dieser kurzen Zeit, eine 
effiziente Infiastruktur zu schaffen. Faktoren wie Flexibilisierung des Perso- 
naleinsatzes, Ausweitung EDV-gestutzter Arbeitsverfahren, verstarkte Koope- 
ration im Bibliothekssystem und hnktionsgerechte UmbaumaDnahmen brach- 
ten beachtliche Service- und Rationalisierungsgewinne. Zusammen mit der 
Aufstockung des Stellenplans um vier auDerplanmaDige Sonderprogramm- 
Stellen konnten eine im wesentlichen riickstandsfieie Zugangsbearbeitung 
erreicht, die Steigerung der Benutzungsfiequenz auf 1,3 Mio. Ausleihen 'an 
Jahr 1996 verkraftet sowie Aufbau und Eingliederung von internetbasierten 
Informations- und Kommunikationsdiensten in die Dienstleistungsaktivitaten 
der UB vollzogen werden. Es fehlen allerdings die Kapazitaten fiir systemati- 
sche Mafinahmen zur Altbestandserschliehng und Bestandserhaltung sowie 
fUr Aufsichts- und Auskunftsaufgaben wahrend der langen Offnungszeiten. 
Die kompensatorisch und nur partiell eingesetzten Hilfskrafte helfen, die Defizi- 
te zu uberbriicken, konnen aber die benotigten Fachkrafte nicht ersetzen, so 
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dal3 sich das statistisch berechnete Personaldefizit Ende 1996 noch immer auf 
zehn Fachkraftstellen belauft und angesichts der drohenden Stellen- und 
Hilfskraftmittelkurzungen sogar steigende Tendenz aufweist. 

Der nachstehende Bericht will einen problemorientierten ijberblick uber die 
Strukturverlnderungen zwischen 1991 und 1996 geben, den Aufgabenwandel 
aufzeigen und Zukunftsperspektiven deutlich machen. 

1 Ausgangslage zu Beginn des Jahres 1991 

1.1 Einleitung 
Die UB Heidelberg setzte in den 8Oer Jahren Akzente im Benutzungsbereich 
und verstkkte ihre Priisenz in der Offentlichkeit durch eine medienwirksame 
PR-Arbeit, die erfolgreich vermittelte zwischen dem Selbstverstandnis einer 
modernen wissenschaftlichen Gebrauchsbibliothek und den Traditionen der 
altesten deutschen Universitatsbibliothek (Grundung der Universitat 1386) mit 
einem uberaus wertvollen handschriftlichen und druckschriftlichen Bestand. 
Das Ausstellungswesen diente der Identifikation mit der Einrichtung und er- 
fuhr durch die Ausstellungen ,,Codex Manesse" (1988) und ,,Bibliotheca Pala- 
tina" aus Anlal3 des 600jiihrigen Universitatsjubilaums im Jahre 1986 interna- 
tional beachtete Hohepunkte. 

Umbaumahahmen entwickelten sich in den 80er Jahren zu zentralen Be- 
schaftigungsschwerpunkten. Da der nach dem 2. Weltkrieg dringend benotigte 
Bibliotheksneubau nie realisiert wurde, versuchte man seit den 50er Jahren, 
das alte, inzwischen denkmalgeschutzte Bibliotheksgebaude aus dem Jahre 
1905 durch innere Umgestaltung den sich stirndig wandelnden Bibliotheksbe- 
durfnissen anzupassen und weiteren Magazinraum an anderer Stelle zu gewin- 
nen. Von 1979 bis 1990 wurden wesentliche Verhderungen der gesamten inne- 
ren Bausubstanz des Hauptgebaudes vorgenommen und moderne Prinzipien 
der Bibliotheksverwaltung iiber Baumdnahmen verwirklicht. Die friiheren ge- 
schlossenen Buchermagazine in den Seitentrakten der Vierflugelanlage nah- 
men nunmehr Freihandbereiche auf mit heute nahezu 500.000 Biinden, die sich 
auf Selbstbedienungsmagazine, Lesebereiche und bibliographische Informati- 
onszentren verteilen. Der originalgetreu restaurierte reprasentative Sudflugel 
gehort mit seinem Ausstellungszentrum zu den Sehenswurdigkeiten der Stadt 
Heidelberg. Spezielle Sicherheits- und konservatorische Bedingungen be- 
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stimmten die Unterbringung des kostbaren Handschriften-, Urkunden-, Gra- 
phik- und Inkunabelbestands in den Tresoren und Ausstellungsvitrinen. Die 
bereits 1978 zur Entlastung des Hauptgebaudes im Neuenheimer Feld errichte- 
te Zweigstelle der UI3 entwickelte sich zu einer Teil- und Spezialbibliothek fiir 
Naturwissenschaften und Medizin, was sich angesichts ihrer Lage am Rande 
der naturwissenschaftlich-medizinischen Universitatsinstitute und -kliniken 
anbot. Die zum Betrieb einer Teilbibliothek mit duplizierten Benutzungseinrich- 
tungen und regelmabigem Buchertransportdienst notwendige personelle Infra- 
struktur blieb angesichts des Stellendefizits defizitlk. Die wlhrend der Umbau- 
jahre auf die Magazine der Zweigstelle und das Fabrikgebaude Landfriedhaus 
in Bahnhofsnahe ausgelagerten alteren geisteswissenschaftlichen Bestande 
konnten immerhm 1991 nach einer Bauzeit von fiinf Jahren in ein unterirdi- 
sches Magazin unterhalb der Neuen Universitat umgezogen werden und sind 
nunmehr durch einen 86 m langen Tunnel und durch eine Buchforderanlage 
mit der Ausleihe des Haupthauses verbunden. Das Magazin Landfriedhaus ist 
jedoch seit 1995 wieder belegt und beherbergt jetzt u. a. den naturwissen- 
schaftlich-medizinischen Altbestand. 

Die bibliothekarische Venvaltung war in den 80er Jahren von Aufbau und 
stadiger Weiterentwicklung eines EDV-gestutzten Ausleihbetriebs mit OPAC 
und der damit einhergehenden maschinellen Erfassung des Buchbestands in 
lokalen System DOBIS/HEIDI (Dortmunder Bibliothekssystemhdeidelberger 
Bibliotheksinformationssystem) sowie der seit 1986 betriebenen Online- 
Katalogisierung im Sudwestdeutschen Bibliotheksverbund gepragt. Die per- 
sonalaufwendigen Investitionen im Bereich der EDV-Entwicklung, die Versor- 
gung von zwei Teilbibliotheken mit drei weit auseinanderliegenden Magazinen 
bei gleichzeitig laufenden Umbauarbeiten sowie die Liberalisierung aller Benut- 
zungsfunktionen und die Einfiihrung benutzerfreundlicher Offnungszeiten in 
den Informationszentren bis 23.00 Uhr Aihrten allerdings zu personellen Eng- 
piissen, die 1990 ein Ausmab von 20 Fehlstellen erreicht hatten und nur durch 
exzessiven Hilfskrafteeinsatz uberbriickt werden konnten, der wiederum den 
Sachmitteletat uber Gebuhr belastete. 

Die starke aubenpolitische Akzentuierung der bibliothekarischen Dienstlei- 
stungen, verbunden mit den innerorganisatorischen kraftezehrenden Aufbau- 
und Entwicklungsarbeiten bei der Einfiihrung automatisierter Arbeitsverfah- 
ren, die standigen baubedingten Betriebsst6rungen sowie der hohe logisti- 
sche, personelle und sachliche Aufwand, den der Betrieb einer zweigeteilten 
Bibliothek und die Bedienung von drei weit auseinanderliegenden Magazin- 
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standorten erforderte, bewirkten so erhebliche Defizite im inneren Dienstlei- 
stungsbereich, insbesondere in der Erwerbung und Katalogisierung, dab zu 
Beginn des Jahres 1991 der neue Leiter Dorpinghaus fast bereute, den Wech- 
sel von der Universitatsbibliothek Freiburg, einer prosperierenden Bibliothek 
mit fhnktionsgerechtem Neubau, nach Heidelberg vollzogen zu haben. 

H. J. Dorpinghaus veranlaate nach seinem Dienstantritt zunachst eine 1st- 
Aufnahme der Aufbauorganisation und der Geschaftsgange n i t  einer kriti- 
schen Schwachstellenanalyse, um sich einen ijberblick uber die Leistungsfa- 
higkeit der Dienststellen zu verschaffen. Dabei zeigten sich erhebliche struktu- 
relle Mangel, die durch ihre Kumulierung die Ef€izienz der Aufgabenwahrneh- 
mung in Frage stellten. Der nachstehende Situationsbericht moge die Probleme 
in einigen zentralen Bereichen verdeutlichen: 

Bis zum Jahre 1991 existierten nur ansatzweise zusammenhangende Be- 
schreibungen der hochkomplexen, sich teilweise auch uberschneidenden Or- 
ganisationseinheiten, Arbeitsablaufe und Geschaftsgange. Ein interaktives 
und aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken der Funktionstrager in Ab- 
teilungsleitersitzungen und Arbeitsgruppenbesprechungen fehlte. Lediglich 
die sog. Kaufsitzungen fungierten als allgemeines Informationsforum. Starker 
Frust und geringe Motivation auf allen Ebenen waren vorherrschend. Mit ei- 
nem Stellenplan von nur 119,5 Stellen muaten auch die Aufgaben der Zweig- 
stelle (9 Stellen) wahrgenommen werden. Um den laufenden Dienstbetrieb auf- 
rechtzuerhalten, war der Einsatz von auDerplanmaBigen Fach- wie auch Hilfs- 
kraften in einer GroBenordnung von mehreren hunderttausend Mark unent- 
behrlich geworden und fiihrte zu einer empfindlichen GeldeinbuBe der sowieso 
unterdurchschnittlich dotierten Literaturmittel. Der neue Leiter Dorpinghaus 
gewann den Eindruck einer Bibliothek ohne die einer modernen Bibliotheks- 
venvaltung angepaaten Infrastruktur. 

1.2 Literaturerwerbung 
Die Betriebsbereiche Monographien- und Zeitschriftenerwerbung wickelten 
ihre Geschafte noch vollig traditionell iiber Karteien (wobei die Bestellkartei 
der Monographienakzession noch nach PI gefiihrt wurde, wahrend die Tite- 
laufnahme seit 1986 bereits nach RAK katalogisierte) ab, obwohl die UB seit 
1978 ein Groarechnersystem einsetzte, das die integrierte EDV-gestutzte Ge- 
schaftsgangsverwaltung ermoglichte. Die extreme Unterbesetzung der Mono- 
graphienakzession hatte im Friihjahr 1991 zu einem Ruckstand von 31 laufen- 
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den Metern nicht bezahlter und nicht inventarisierter monographischer Einhei- 
ten gefuhrt; es wurden ferner 38 laufende Meter unbearbeiteter Fremddisserta- 
tionen aus den Jahren 1989 und 1990 und 25 laufende Meter aus den Jahren 
1978 bis 1988 registriert, rund 1 .OOO Festdesiderate warteten auf Bestellung. 
Systematische Mahnroutinen fiir Neu- und Fortsetzungsbestellungen fehlten. 

Der venvaltungsmaDig und hamiell aufwendig betriebene Schriftentausch 
mit 821 Tauschpartnern aus aller Welt war im Laufe von 30 Jahren nicht mehr 
einer systematischen Evaluierung des Tauschguts unter dem Gesichtspunkt 
der Gegenseitigkeit unterzogen worden und konnte nur unterhalten werden 
durch regelmaDigen Einkauf von Tauschreihen, die jahrlich mehrere zehntau- 
send Mark kosteten. 

Die Dissertationsstelle regelte die Tauschbeziehungen nach der Zahl der ab- 
gelieferten Tauschdissertationen und nach individuellen Wunschen der 
Tauschpartner, was zu einem erheblichen Venvaltungsaufwand und den schon 
genannten Ruckstanden fuhrte. 

Eine vollig unzureichende Ausstattung mit Erwerbungsmitteln vervollstan- 
digte den ungunstigen Eindruck. Em Vergleich mit den Literaturetats der 
beiden anderen etwa gleich groDen Universitatsbibliotheken des Landes, der 
UB Freiburg und der UB Tubingen, ergab ein Defizit von Heidelberg 
gegenuber Freiburg in Hohe von 250.000,- DM und gegenuber Tubingen von 
350.000,- DM. Die sachlich nicht gerechtfertigte Schlechterstellung der UB 
Heidelberg geht auf die 70er Jahre zuriick und hat sich infolge der linearen 
Fortschreibung der Ansatze von Jahr zu Jahr vergroDert. Sie ist um so un- 
erklarlicher, als die Universitat Heidelberg schon 1991 mit 27.752 Studierenden 
(1996: nahezu 30.000) die groate der baden-wurttembergischen UniversitSiten 
war und die UB Heidelberg neben der UB Tubingen die einzige Bibliothek des 
Landes ist, die fiir die Pflege ihrer drei Sondersammelgebiete finanzielle und 
personelle Sonderopfer leisten muD. 

Die finanziellen Beeintrachtigungen wirkten sich schwerpunktmaaig im Be- 
reich des Monographienkaufs aus, der durch das ungunstige Verhaltnis von 
festgelegten zu disponiblen Mitteln noch zusatzlich substantiell geschwacht 
wurde. Der fieie Verfugungsbetrag fir Monographien auberhalb der Lehr- 
buchsammlung bewegte sich daher bis Anfang 1991 im Rahmen von nur 30% 
des Literaturetats. 
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1.3 Katalogisierung 
Der Katalogbereich hatte sich 1991 noch nicht von der Umstellung auf die On- 
line-Katalogisierung im SWB seit 1986 erholt. Verschiedene Faktoren, wie z. B. 
die Fuhrung zweier alphabetischer Kataloge in der Hauptbibliothek und in der 
Zweigstelle mit zwei unterschiedlichen Regelwerken (PI bis 1985 und RAK ab 
1986), wirkten sich retardierend auf die Bestandserschliebung aus und fuhrten 
schlieblich 1991 zu einem Katalogisierungsruckstand von 2.645 Titeln und ei- 
nem Titelimport-Ruckstand SWB-HEIDI von zwolf Wochen. Parallel zur SWB- 
Katalogisierung erfolgte von 1986 bis 1992 die retrospektive Bestandsdatener- 
fassung nur in HEIDI, wobei die Kategorienbelegung der Bestandsdatensatze 
von rudimentar bis zum kompletten Katalogisat reichte. Die Unterschiedlichkeit 
der Kategorienschemata beider Hosts erfordert damals wie heute personalin- 
tensives Spezialistenwissen. Auberst komplex gestaltete sich daruber hinaus 
die Umsetzung von alteren Bestandsdaten mit Sammelsignaturen (Nestersig- 
naturen) in das EDV-System. Die Anzahl dieser Nestersignaturen wird auf 
25.000 geschatzt. Davon wurden bis Ende 1990 3.577 Nestersignaturen mit ins- 
gesamt 12.3 12 Titeln bearbeitet, das sind lediglich 14,3% aller Nester. Die 
HEIDI-konforme Datenerfassung in SWB und die zu 15% des Gesamtimports 
erforderliche Nachbereitung der Titeldaten fir  den HEIDI-OPAC stellt auch 
heute noch einen nicht unerheblichen Belastungsfaktor dar. Gravierender ist 
allerdings die Erkenntnis, daB die fir  Ausleihzwecke ausreichend, aber biblio- 
graphisch nicht normgerecht in HEIDI erfabten Daten insgesamt noch einmal 
uber den SWB katalogisiert und damit praktisch ein weiteres Ma1 konvertiert 
werden mussen. 
Im Ergebnis wenig erfolgreich, aber in Planung und Durchfuhrung aufiven- 

dig, gestaltete sich auch das 1990 ubernommene DBI-Projekt uber Retrokon- 
versionsverfahren (OCLC/DABIS), dessen Abarbeitung h e r  noch im Gange 
ist. 

1.4 Benutzung 
Ausleihen, Magazine und Lesesale konnten 1991 nur noch mit einem hohen 
Anteil an studentischen Hilfskraften den Betrieb aufrechterhalten. Die Ursa- 
chen lagen, wie oben schon angedeutet, in Mehrbelastungen durch die ge- 
doppelten, auf zwei Bibliotheksteile verteilten Benutzungsstellen mit jeweils 
getrennten Ausleihen, Lesebereichen, Informationszentren und den dreigeteil- 
ten Magazinstandorten, den explosionsartig ansteigenden Benutzungszahlen, 
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den diversen Entwicklungsstadien der im Hintergrund laufenden Buchcodie- 
rung und der automatischen Ausleihvenvaltung mit den iiblichen Hardware- 
und programmtechnischen Entwicklungsproblemen. Der StreS in den Aus- 
leihstellen fiihrte zu haufigen Personalwechseln und daraus resultierend Ver- 
lust von Fachkompetenz. Die Hauptsachbearbeiter der Benutzungsbereiche 
beider Bibliotheksteile standen in der Regel im Eingangsamt ihrer Laufbahn 
ohne Berufserfahrung und wechselten allein in der Hauptbibliothek von 1985 
bis 1991 viermal. Die UB Heidelberg regelte ihre Benutzungsangelegenheiten 
bis 1990 durch Hinweise, da die letzte Benutzungsordnung aus dem Jahre 1932 
inzwischen obsolet geworden war. 

Was die magazinierten Bestande angeht, so ist festzustellen, da0 der kon- 
servatorische Zustand der alteren Literatur bedauerlich ist. Die defizitbe Mit- 
tellage der vergangenen Jahre fiihrte zu einer Vernachlassigung der Be- 
standspflege. Rund 400.000 Bande weisen Einband- und Papierschaden auf, 
Rot- und Slurefial3 sowie Schimmelbefall sind die verbreitetsten Schadensur- 
sachen. 

1.5 Handschriften und wertvolle Drucke 
Mit 6.862 HandschriftenKonvoluten, davon 2.091 in Buchform, 1.704 Inkuna- 
beln, 2.894 Urkunden, 110.516 Autographen verfligt die UB Heidelberg uber 
einen einzigartigen Handschriften- und Rarabestand, dessen Mittelpunkt die 
893 weltberiihmten Codices Palatini sind. Im Gegensatz zur Bedeutung der Ma- 
terialien, die in wechselnden Ausstellungen Besucher aus aller Welt begei- 
stern, steht ihr Erschliehngsgrad. Es fehlen moderne Handschriften- und In- 
kunabelkataloge (z. B. stammt die letzte Beschreibung der Palatini Germanici 
von Karl Bartsch aus dem Jahre 1887!). Diverse ErschlieBungsmahahmen 
blieben in der Regel im Ansatz stecken. AuSer einem kleinen Rara-Magazin 
von 3.000 Banden gab es keine geschutzten Magazinbereiche fiir die alteren 
und besonders wertvollen Druckschriften und damit zusammenhangend auch 
keine gezielten ErschIieOungs-, Konservierungs- und RestaurierungsmaO- 
nahmen fiir die ca. 50.000 Druckschriften des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Ar- 
beitsverfahren liefen konventionell ab. 
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1.6 Bibliothekssystem mit Gesamtkatalog fur Monographien und Zeit- 
sch riften 
Die 1990 mit 1 1,5 bibliothekarischen Fachkraftstellen recht gut ausgestattete 
Abteilung Gesamtkatalog fihrte den Gesamtkatalog der dezentralen universita- 
ren und einiger auberuniversitarer Institutsbibliotheken (ab 1990 in HEIDI). Der 
Katalog wurde bis 1990/9 1 in konventioneller Zettelform venvaltet. Das 
Hauptalphabet enthielt 1,4 Mio. Titelkarten, die Ruckstandsbildung betrug 
500.000 Titelkarten, die in einem sog. Voralphabet nachgewiesen waren. Die 
Dienststelle war daruber hinaus Entwicklungszentrum fiir EDV-gestutzte PC- 
Katalogisierungsverfahren in kleineren Bibliotheken. Die dadurch gebundenen 
Kapazitaten fuhrten allerdings nicht zu einem dauerhaften Einsatz eines SWB- 
kompatiblen Lokalsystems. Die Zusammenarbeit mit den Institutsbibliotheken 
beschrankte sich im wesentlichen auf die Katalogisierung. Eine Koordinierung 
der Arbeitsverfahren in Institutsbibliotheken unter der Fachaufsicht der UB 
fand nur von Fall zu Fall statt. Die Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes von 
Institutsbibliothekaren konnte bis heute nicht realisiert werden. 

1.7 Offentlichkeitsarbeit 
Noch 1990 nahm die UB Heidelberg mit elf Fremdausstellungen neben funf 
Dauerausstellungen einen Spitzenplatz im deutschen Bibliothekswesen ein. 
Der Personal- und Materialaufwand war beachtlich, was auch f i r  die Schriflen- 
reihe der UB Heidelberg, ,,Heidelberger Bibliotheksschriften", gilt, die 1990 al- 
lein funf Titel hervorbrachte und nicht nur im Hause produziert, sondern auch 
vertrieben wurde. 

1.8 Bibliotheksautomatisierung 
Seit 1978 setzt die UB Heidelberg das Heidelberger Bibliotheksinformationssy- 
stem (HEIDI) ein. Es handelt sich um ein IBM-Groflrechnersystem: 

Hardwareausstattung seit 1996: IBM 4381 T92 mit 32 MB Hauptspeicher und 
einem Vorrechner IBM 3725 sowie sechs Remote-Steuereinheiten mit einer 
Vielzahl von 3270-TerminalsY Druckern und zahlreichen PCs rnit 3270- 
Emulation; Netzanbindung iiber das IBM-eigene SNA-Netz bzw. TCPAP. 
HEIDI basiert auf einer fruhen Gemeinschaftsentwicklung der Firma IBM in 

Zusammenarbeit mit den Universitatsbibliotheken Dortmund und LeuvedBel- 
gien, die unter dem Derivat DOBISLIBIS weltweit Verbreitung gefunden hat. 
HEIDI ist ein integriertes Online-System zur Abwicklung von bibliothekari- 
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schen Arbeitsvorgangen. In einer zentralen Datenbank werden alle Daten ein- 
mal gespeichert und verwaltet. Die Benutzerfiihrung wird durch ein menuge- 
steuertes Dialogverfahren und einheitlich aufgebaute Bildschirmseiten erleich- 
tert. Es werden standardisierte mnemotechnische Codes verwendet. Zur Zeit 
sind rund 1.000 Online-Programme und 500 Batch-Programme im Einsatz. Das 
System unterstutzte 1991 die Funktionen Ausleihe mit Magazinbestellung so- 
wie die Formal- und Sachkatalogisierung mit OPAC. 
1991 partizipierten 98 Teilnehmerbibliotheken (d. s. die UB und die dem Hei- 

delberger Gesamtkatalog angeschlossenen universitaren und auBeruniversita- 
ren Bibliotheken) mit einem Literaturbestand von rund 5 Mio. Einheiten an der 
Funktionalitat von HEIDI. Der OPAC wies von 1988 bis 1996 auch Titeldaten 
der benachbarten Bibliotheken nach: UB Mannheim, FH Heilbronn, UB Karls- 
ruhe und BLB Karlsruhe. Die HEIDI-Datenbank umfaSte 1991 rund 1,l Mio. 
Dokumente. Die Medieneinheiten waren mit unterschiedlichem Niveau erfaBt: 

47% der Titel verfligten uber gute bibliographische Daten, darin enthalten 
waren insbesondere die SWB-Titel ab 1986; der Rest bewegte sich von noch 
ausreichender bibliographischer Qualitat (= 10%) uber schlechte bibliographi- 
sche Qualitat (= ca. 9%) bis zu rund 34% Bestandssatzen ohne bibliographi- 
sche Angaben. 

Warend der 80er Jahre waren die Ausleih-, OPAC- und die Katalogisie- 
rungskomponenten des Systems HEIDI komfortabel entwickelt worden. Die 
Online-Ausleihe mit Ausgabe- und Ruckgabebuchung der Dokumente erfolgt 
uber Strichcodeleser. Die Programme fih Ausleihuberschreitungs- und Mahn- 
strategien, Vormerkungen, Verliingerungen, Gebuhrenabrechnungen wurden 
im Laufe der Jahre verfeinert und stets den Bedurfnissen der Benutzungsver- 
waltung angepak. Das System kennt weit uber 200 Grund- und Sonderstand- 
ortsignaturen nebst zugehorigem Magazinstandort und -stockwerk und be- 
riicksichtigt die diversen Ausgabeorte (Ausleihen und Leseslle) in den beiden 
Bibliotheksteilen nach Wahl durch den Benutzer. Die OPAC-Funktionen er- 
m6glichen Recherchestrategien nach den verschiedensten Zugriffsregistern 
wie Verfasser, Titel, Signatur, Klassifikation, Schlagwort, Verlag, ISBNDSSN, 
Dokumentnummer. Von jedem Treffer konnen die Ausleihfunktionen angesto- 
Ben werden. Titellisten sind uber Ofline-Programme erhaltlich. Benutzer- 
Selbstbedienung besteht f ir  alle benutzungsrelevanten Funktionen. 

Defizite in der Systemverwaltung entstanden jedoch zunehmend durch die 
Nichtausschopfung und Nichtnutzung von integrativen Systemkomponenten. 
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So liefen die Erwerbungsgeschaftsgange bis 1990 noch konventionell ab, 
daneben wurde seit 1980 die Buchinventarisierung mit Erwerbungsstatistik 
unter hohem personellen und finanziellen Zusatzaufwand offline abgewickelt, 
um Titelsatze fiir das Ausleihmodul zu erzeugen. 

Die retrospektive, ausschlieDlich in HEIDI verankerte Datenerfassung be- 
muhte sich zunehmend, jedoch nicht immer RAK-konform, die Bestandssatze 
um bibliographische Daten zu erganzen, was bei den Nestersignaturen sowie- 
so unerlafilich war. Damit entstand sehr bald ein OPAC, der die Benutzbarkeit 
des Systems und die elektronische Ausleihvenvaltung der Dokumente forder- 
te, aus heutiger Sicht jedoch bibliographisch stark uberarbeitungsbedurftig ist, 
da sich die Datenerfassung der 80er Jahre in erster Linie am Ausleihzweck ori- 
entierte und stets unter groBem Zeitdruck, mit standig wechselnden Hilfskraf- 
ten und ohne Beteiligung der Titelaufnahme erfolgte. Revisionsbedurftig sind 
aus heutiger Sicht mehrere hunderttausend Datensatze. 

Die Katalogisierungskomponente von HEIDI wurde zumindest fiir den Neu- 
zugang der Ul3 ab 1986, dem AnschluBjahr an den SWB, stillgelegt (Anmer- 
kung: Dies gilt nicht f ir  einige Universitatsinstitute, die noch weit bis in die 
90er Jahre ihren Bestand direkt in HEIDI erfaBten). Die Altbestandserfassung 
mit Bestellcodierung innerhalb der UB orientierte sich zwischen 1986 und 1992 
ebenfalls noch vorrangig an HEIDI. 

Trotz eines standig verfeinerten Importprogramms aus Sicht von HEIDI laat 
sich zwischen dem BIS-Format des Sudwestverbunds und der MAB-konfor- 
men HEIDI-Datenbank keine I OO%ige Konkordanz herstellen. Damit konnten 
die Synergieeffekte des integrierten GroBrechnersystems HEIDI im Bereich der 
Datenerfassung nicht entstehen. Bibliothekspolitisch fiihrte natiirlich kein 
Weg vorbei an einer gemeinsamen landeseinheitlichen Katalogisierung mit den 
Vorteilen eines nach einheitlichen Regeln gefiihrten Datenpools, arbeitsteiliger 
Datenerfassung und den Steuerungsmoglichkeiten des SWB ftir Femleihzwek- 
ke. Die UB Heidelberg handelte sich jedoch ab 1986 betrachtliche und laufende 
Zusatzarbeiten zur Uberbriickung der unterschiedlichen Kategorienschemata 
beider Hosts ein. Nicht nur, daB das EDV-Team die Importprogramme standig 
erweitern und verbessern muate, der von Hand nachzuarbeitende Katalogisie- 
rungsrest belauft sich nach wie vor auf 15% eines Importvorgangs. H i m  
kommt die Beachtung von Besonderheiten der HEIDI-Datensatzstruktur be- 
reits bei der Titelerfassung im Verbund. Jeder formal erkennbare Fehler fiihrt zu 
Fehlermeldungen beim Datenimport in HEIDI und zur individuellen Uberarbei- 
tung des Datensatzes, wohlgemerkt unter EinschluB des Institutsbestands. 
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Katalogisierungsriickstande und verzogerte SWB-HEIDI-Datenimporte waren 
in den Jahren 1986 bis 1990 wegen fehlender Personalkapazitaten so betracht- 
lich, daD sich die Ausleihverwaltung monatelang an den offline eingespielten, 
aber bibliographisch auDerst happen, mit vielen Erfassungsfehlern behafteten 
Inventarisierungsdaten orientieren muDte. 

2 Strukturveranderungen zur Effizienzsteigerung des 
Dienstleis t ungsange bo ts ab 199 1 : 

Aufgabenwandel und Zukunftsperspektiven 

Die Neustrukturierung des inneren Betriebs beabsichtigte eine Optimierung 
der Arbeitsprozesse zur riickstandsfreien Erledigung der traditionellen Biblio- 
theksaufgaben und zur Ubernahme neuer Dienstleistungsaufgaben im Bereich 
der multimediaorientierten Informations- und Kommunikationsdienste durch 
0 eine Verschlankung der Aufbau- und Ablauforganisation, 
0 einen differenzierten und flexibilisierten Personaleinsatz mit dedizierter EDV- 

gestutzter Arbeitsplatzausstattung und 
0 eine Verbesserung der funktionalen Raumausstattung in Haupt- und Zweig- 

stelle der UB nebst Neubaukonzept eines naturwissenschafilich-medizini- 
schen Servicezentrums. 

2.1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation 
Die gehderte Betriebsstruktur verbindet die nach dem Verrichtungsprinzip 
arbeitenden traditionellen 
0 Betriebsabteilungen wie Erwerbung, Erschliehng und Benutzung mit 
0 objektzentrierten Verwaltungseinheiten, die uberwiegend Querschnittaufga- 

ben (z. B. Informations- und Kommunikationsdienste, EDV-Angelegen- 
heiten, Ausbildung, Bausachen, Bibliothekssystem, Offentlichkeitsarbeit 
usw.) wahrnehmen und in zwei Dezernaten unter der Leitung von Leitendem 
Direktor und Stellvertretender Direktorin ressortieren. 

Die noch der traditionellen Bibliotheksverwaltungslehre verhafiete Betriebs- 
form einer organisatorischen Gliederung in Erwerbungs-, ErschlieDungs- und 
Benutzungsbereiche bewiihrt sich noch immer, da die Unterschiedlichkeit des 
lokalen EDV-Systems HEIDI und des Katalogisierungsverbunds SWB/BSZ 
integrative Organisationsformen zwischen Erwerbung und Katalogisierung 
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eher erschweren als erleichtern. Die notwendigen Verbindungen der Ge- 
schaftsbereiche werden durch Organisationsverschrankungen in der Ab- 
lauforganisation hergestellt. Die Leitungsspanne der Organisationseinheiten 
reicht von der Direktion uber den Abteilungsleiter, ggf. die Hauptsachbearbei- 
tung, das Sachgebiet bzw. das Team bis zum Arbeitsplatz. Der Abteilungsleiter 
ist zustandig fiir den Aufgabenvollzug der von ihm geleiteten Organisations- 
einheit. In seiner Verantwortung liegt nicht nur der Routinebetrieb, sondern 
auch Planungs-, Koordinierungs- und Kontrollaufgaben. In den Abteilungen 
herrscht ein kooperativer Fuhrungsstil, es werden regelmabige Dienstbespre- 
chungen abgehalten, das konstruktive Gesprach steht im Mittelpunkt von 
Konfliktfallen. 

Die Zusammengehorigkeit der Geschaftsbereiche bestimmt die Aufgabenver- 
teilung und Personalstarke der Betriebsabteilungen. So wurden beispielsweise 
alle Aktionseinheiten, die Aufgaben der Literaturerwerbung uber die drei Er- 
werbungsarten Kauf, Tausch und Geschenk wahrnahmen, in eine Erwerbungs- 
abteilung zusammengelegt, was bisher nicht selbstverstandlich war. Die Ab- 
teilung Formalkataloge umfaRt nunmehr samtliche formalen ErschlieRungsver- 
fahren einschlieRlich der Fuhrung des Gesamtkatalogs fir Monographien und 
Zeitschriften. Die GroRe der Abteilung fiihrte zur Bildung von gruppenorgani- 
satorischen Aufgabenkomplexen. Die Benutzungsabteilung wurde mit den 
Dienststellen Ausleihe, Fernleihe, Lesesaal, Magazine auf die Hauptbibliothek 
konzentriert, wahrend die friiher der Benutzung angeschlossene Zweigstelle 
der UB nun eine selbstandige Betriebseinheit fir alle zugeordneten Geschafts- 
zweige bildet. 

Die ubrigen Querschnittaufgaben des Hauses werden auf zwei Direktionsde- 
zernate aufgeteilt, die einerseits die Bereiche Allgemeine Verwaltung, Ausbil- 
dung, Offentlichkeitsarbeit, Bauangelegenheiten, Bibliothekssystem und ande- 
rerseits die Technischen und anwendungsbezogenen Informationsdienste mit 
lokalem EDV-System HEIDI umfassen. Fur den Aufgabenvollzug sorgen Ab- 
teilungsreferenten oder ein Spitzenbeamter des gehobenen Dienstes 
(Allgemeine Verwaltung), ggf. mit Unterbau. In diesen Organisationsbereichen 
besteht ein besonders enger und regelmaaiger Austausch mit der Direktion. 

Die Ablauforganisation wird nur insoweit abteilungsintern geregelt, als die 
Arbeitsvorgange keine ubergreifenden Auswirkungen haben. Soweit sich je- 
doch verschiedene Abteilungen an der Durchfuhrung eines Arbeitsprozesses 
beteiligen, werden samtliche Geschaftsgange integrativ in einer Geschafts- 
gangsarbeitsgruppe problematisiert, diskutiert, ausgearbeitet und verabschie- 
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det. Der Vollzug obliegt dann den jeweiligen Organisationseinheiten. Der Ge 
schaftsgangsarbeitsgruppe gehoren die Hauptsachbearbeiter der groDen Voll- 
zugsabteilungen bzw. delegierte Experten an. Da inzwischen alle Organisati- 
onseinheiten mit EDV-Unterstutzung arbeiten, ist die EDV-Referentin fiir das 
lokale System HEIDI Amtsmitglied. Ein Kollege des hoheren Dienstes iiber- 
nimmt den Vorsitz. Die Kooptation weiterer Spezialisten bleibt unbenommen. 
Die Geschaftsgangsregelungen werden verfahrensmaDig entweder in Gemein- 
schaftsarbeit oder durch einen bestellten Gruppenvertreter entworfen und 
nach Verabschiedung durch Abteilungsleiter und Direktion veroffentlicht, wo- 
bei neben die Papierform inzwischen als selbstverstandliches Kommunikati- 
ons- und Informationsmittel die internen Mitarbeiterseiten der WWW-UB- 
Homepage getreten sind. Dadurch ist ein wesentlicher Beitrag zur Transparenz 
des Arbeitsplatzes erfolgt, das Leistungsprofil des Gesamtbetriebs, seine or- 
ganisatorische Struktur und die wichtigsten Arbeitsablaufe werden dokumen- 
tiert. Dariiber hinaus werden Sonderprobleme oder die Ubernahme neuer Auf- 
gaben in Ad-hoc-Arbeitsgruppen vorbereitet, bevor sie in den Routinevollzug 
eingegliedert werden. Die Direktion verfolgt bei allen Entscheidungen einen 
partizipativen und demokratischen Fiihrungsstil durch Institutionalisierung 
eines standigen beratenden Direktionsausschusses im Abteilungsleiterrang. 
Dieser ubt in offenem Gedankenaustausch Beratungsfunktionen aus und tragt 
ganz wesentlich zur Verbesserung des innerbetrieblichen Informationsmana- 
gements bei, er fordert den Meinungs- und Entscheidungsbildungsprozeo in 
Bereich des Dienstleistungsangebots, initiiert dienstliche Aktivitaten, disku- 
tiert die Ubernahme neuer Aufgaben und kontrolliert den Verwaltungsvollzug. 

Im Bereich der Informationstechnik gibt es regelmaaige Arbeitsgesprache 
auf der Sach- und Direktionsebene mit den Vertretern des Universitatsrechen- 
zentrums. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daD institutionalisierte Mitar- 
beiterbesprechungen ein ganz wichtiges Element der innerbetrieblichen Infor- 
mations- und Kommunikationsstruktur geworden sind. Die interaktive Grup- 
penarbeit setzt auf Ideenfindung in offener Diskussion und freiem Brainstor- 
ming und hat sich bestens als integrierender Bestandteil der Linienorganisati- 
on bewahrt. Die Einfuhrung der WWW-Funktionalitat im Jahre 1995 hat den 
Gedankenaustausch untereinander uber E-Mails und themenbezogene Listen 
verstarkt. Das aus den 80er Jahren stammende Informationsblatt ,,Mitarbeiter- 
Info" wurde seit 1991 - inhaltlich erweitert - unter dem Titel ,,UB-interne In- 
formationen" fortgefuhrt und dient der innerbetrieblichen Kommunikation und 
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Unterrichtung uber alle dienstlichen und personellen Veranderungen des Hau- 
ses. Es erscheint in der Regel zweimonatlich. Dariiber hinaus publizieren An- 
gehorige der UB und des Bibliothekssystems in ,,Theke aktuell" uber biblio- 
thekarische Tagesfragen mit AuRenwirkung. ,,Theke aktuell" erscheint seit 
Ende 1993 in vierteljahrlichem Abstand. Die traditionelle Heidelberger Biblio- 
thekszeitschrift ,,Theke" ist seit 1991 zum Jahrbuch geworden und hat ihren 
uberregionalen Berichterstattungsanspruch beibehalten. 

2.2 Personaleinsatz 
Auf die Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes wird groRer Wert gelegt. Das bis 
199 1 ungewohnte Rotationsprinzip bereitete anfanglich Probleme, hat aber die 
Verstandnisbereitschaft fiir die Aufgabenfunktionalitat erhoht und wird nun- 
mehr uberwiegend akzeptiert, zumal es maRvoll gehandhabt wird. Das eigentli- 
che Ziel der Erweiterung von Fachkompetenz in diversen Bereichen der Biblio- 
theksvenvaltung, erleichtertem Vertretungseinsatz und verbessertem Ver- 
standnis f i r  die Multifunktionalitat der Einrichtung wurde erreicht und fordert 
das Interesse an den zukunftigen Entwicklungen des Hauses. 

Es wird das Ziel verfolgt, das Personal uber neue, EDV-gestutzte Arbeitsver- 
fahren und Veranderungen des bibliothekarischen Informationsangebots zu 
schulen und an Fortbildungsveranstaltungen teilhaben zu lassen. Entschei- 
dend ist dabei, daR die Informationen nicht nur von auRen kommen, sondern 
daR sich die Kollegen auch untereinander unterrichten und in neue Verfah- 
rensweisen, insbesondere im EDV-Bereich, einfiihren. Die rasante technische 
Entwicklung im Informations- und Kommunikationsbereich und die Vorteile 
eines Parallelbetriebs HEIDI/SWB/Sonstige Hosts fiihrten seit 1993 sukzessive 
zur Ausstattung von Mitarbeiter- und Benutzerarbeitsplatzen mit Windows- 
PCs sowie Datenbank- und Kommunikationsservern. Inzwischen verfugen alle 
Fachreferenten, die Informationsbereiche, die Formal- und Sachkatalogisierung 
sowie einzelne Stellen im Erwerbungs-, Ausleih- und Femleihbereich uber win- 
dowsbasierte Arbeitsgerate. Fur ausschlieRliche HEIDI-Anwendungen stehen 
noch Terminals mit 3270-Emulation zur Verfiigung, die allerdings im Ausleihbe- 
reich mit dem fiir 1997 geplanten AnschluR der Ausleihen an den FDDI-Ring 
auslaufen und durch PCs ersetzt werden. 
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