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DiEnstLEistunG DER ZuKunFt: LinKED opEn Data

Als wichtigste Plattform zur Publikation und rezep-

tion von informationen hat sich in den letzten beiden 

Jahrzehnten das World Wide Web entwickelt. in ihm 

finden sich Dokumente unterschiedlichster Medienty-

pen, die wiederum auf andere Dokumente verweisen. 

Maschinenlesbare rohdaten sind dort eher selten zu 

finden, da im dort vorherrschenden Dokumentenmodell 

hauptsächlich textstrukturen annotiert werden; eine 

beschreibung reiner Daten wird nur sehr rudimentär 

unterstützt. In Bibliotheken finden sich Daten in unter-

schiedlichsten Anwendungen: Zuerst denkt man na-

türlich an Metadaten im bibliothekskatalog. ein titel-

datensatz besteht dabei aus normdaten zu Personen, 

körperschaften und schlagworten und den eigentlichen 

bibliographischen Daten. katalogdaten sind im system 

des Online Public Access Catalog (oPAC) aber nur eine 

komponente neben den Daten der orts- und Fernleihe 

und den erwerbungsdaten. obschon ein Datensatz aus 

dem katalog in diesen bestandteilen zusätzliche Da-

ten erhält, sind diese größtenteils nur innerhalb dieses 

monolithischen systems oder ansonsten meist nur über 

Protokolle wie z.b. Z39.50, das außerhalb der biblio-

thekswelt weitgehend unbekannt ist, erreichbar. Auch 

existiert kein Mechanismus, der es beispielsweise für 

die Fernleihe ermöglichen würde, titel anhand ihrer 

iDs als äquivalent zu kennzeichnen. selbst die in Web-

browsern für die benutzer als ergebnis einer recher-

che angezeigten titeldaten sind als solche nicht teil 

des Webs, da sie weder in ihrer Gesamtheit noch in den 

oben beschriebenen bestandteilen über Urls für die in-

dexierung durch suchmaschinen oder zur speicherung 

durch den benutzer als lesezeichen verfügbar sind.1 

Des Weiteren bestehen im traditionellen oPAC keine 

Möglichkeiten, die titeldaten mit wissenschaftlichen 

Primärdaten so zu verknüpfen, dass sie in einem ge-

meinsamen Datenmodell verarbeitet werden könnten. 

Aber auch administrative Daten über die bibliothek als 

organisation (wie z.b. ihr geographischer standort oder 

ihre Öffnungszeiten) liegen zumeist nicht in maschi-

nenlesbarer Form außerhalb des oPAC vor und können 

nicht zur automatischen verarbeitung mit den titelda-

ten herangezogen werden.

Unter der Prämisse, dass bibliotheken in der vergan-

genheit qualitativ hochwertige strukturierte Daten 

erzeugt haben, die auch außerhalb dieses kontextes 

nachgenutzt werden können, beziehungsweise dass es 

externe Quellen gibt, deren Daten sowohl für die bib-

liotheksbenutzer als auch für das bibliothekspersonal 

nutzbringend mit den vorhandenen informationen ver-

knüpft werden können, hat sich in den letzten Jahren 

eine internationale bewegung formiert, die sowohl an 

den rechtlichen voraussetzungen für die Freigabe bib-

liographischer Metadaten arbeitet als auch an der tech-

nologie, mit der unterschiedliche Aspekte der Datenmo-

dellierung umgesetzt werden können. in den folgenden 

Abschnitten sollen zunächst diese beiden Gesichts-

punkte vorgestellt werden, um dann in einigen Anwen-

dungsszenarien zu skizzieren, wie linked open Data im 

bibliotheksumfeld eingesetzt werden kann.
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opEn Data: REcHtLicHE GRunDLaGEn
Unter dem sammelbegriff des „open“-Paradigmas 

haben sich in den letzten Jahren initiativen wie Open 

Source, Open Access, Open Content oder Open Govern-

ment formiert. ähnlich wie diese initiativen fordert die 

open Data-bewegung die uneingeschränkte veröffent-

lichung, nutzbarkeit und veränderbarkeit von rohdaten, 

die von allgemeinem interesse sein könnten. Ausgehend 

von der idee der Wissensallmende, dass informationen 

anders als natürliche rohstoffe nicht durch ihre benut-

zung aufgebraucht sondern aufgewertet werden2, ver-

sucht diese bewegung, Daten unterschiedlicher Quellen 

global im Web verfügbar zu machen, damit diese kolla-

borativ be- und verarbeit werden können, um beispiels-

weise in der Wissenschaft den erkenntnisprozess zu 

beschleunigen. organisiert ist die open Data-bewegung 

in Deutschland vor allem im open Data network (http://

opendata-network.org) und der open knowledge Foun-

dation (http://okfn.de), die auch die Plattform Data hub 

(http://thedatahub.org) betreibt, auf der zurzeit mehr 

als 3.000 Datenquellen (davon 52 bibliographische) ge-

hostet werden; nicht alle dieser Quellen stehen jedoch 

unter einer gemeinfreien lizenz.

Da bibliographische Metadaten in der vergangenheit für 

gewöhnlich nicht explizit mit lizenzen versehen wur-

den, galt ihr (urheber)rechtlicher status als ungeklärt. 

Mit dem vom Hochschulbibliothekszentrum des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (hbz) in Auftrag gegebenen 

rechtlichen leitfaden Open Data – Freigabe von Daten 

aus Bibliothekskatalogen3 existiert seit november 2011 

eine orientierungshilfe in der Frage, ob bibliographi-

sche Metadaten unter eine gemeinfreie lizenz gestellt 

und veröffentlicht werden dürfen. insbesondere die 

Frage, wer der rechteinhaber von Daten ist, die durch 

verbundkatalogisierung entstanden sind, ist schwer zu 

beantworten: Da jede einzelne bibliothek (zumindest 

theoretisch) in gleichem Maße in die erstellung die-

ser Datenbank investiert hat, müsste jede einrichtung, 

die ihren Datenbestand veröffentlichen will, jede ande-

re verbundbibliothek um erlaubnis fragen.4 Die Praxis 

sieht allerdings anders aus: nachdem das hochschulbi-

bliothekszentrum im März 2010 die Daten der Universi-

täts- und stadtbibliothek köln und der Zentralbibliothek 

der sporthochschule köln freigegeben hatte, entschlos-

sen sich auch die Deutsche Zentralbibliothek für Medi-

zin, die Universitätsbibliotheken Aachen, Dortmund und 

Duisburg-essen sowie das landesbibliothekszentrum 

rheinland-Pfalz, ihre kataloge unter der Creative Com-

mons Public Domain-Lizenz (CC0) zu veröffentlichen, 

ohne dass es bei den übrigen verbundbibliotheken nen-

nenswerten Widerstand dagegen gegeben hätte. Der 
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gravierendste einwand gegen eine gemeinfreie lizenz 

ist der, dass sie auch eine kommerzielle verwertung der 

Daten ermöglicht. Dagegen ist einzuwenden, dass man 

einerseits oftmals gar nicht entscheiden kann, wann 

eine kommerzielle nutzung vorliegt, und dass anderer-

seits eine nicht-kommerzielle lizenz mit anderen lizen-

zen wie z.b. der von der Wikipedia verwendeten share-

Alike-lizenz aus rechtlichen Gründen nicht kompatibel 

ist, sodass diese beiden inhalte nicht miteinander kom-

biniert werden dürfen.5 Da aber die rekombination von 

Daten und inhalten mit anderen informationen der zen-

trale Punkt des linked Data-Paradigmas ist, sollte eine 

lizenz gewählt werden, die möglichst wenige restrikti-

onen enthält.

LinKED Data: tEcHniscHE  
grundlagen
linked Data wird als voraussetzung zur realisierung 

des Semantic Web angesehen, einer erweiterung des 

bereits bestehenden Webs. in dieser zukünftigen versi-

on des Web koexistieren Dokumente, die von Menschen 

gelesen werden können und maschinenlesbare Daten. 

linked Data stellt dabei zunächst (eine möglichst gro-

ße Menge) formal logisch interpretierbarer Aussagen 

bereit, aus denen dann im semantic Web durch inferen-

zen neue informationen abgeleitet werden können. Um 

zu verstehen, weshalb dies einen wichtigen Fortschritt 

für das Web darstellt, betrachten wir zunächst die aktu-

elle situation, um dann über einen Zwischenschritt der 

syntagmatischen beschreibung und strukturierung zur 

semantischen beschreibung von Daten zu gelangen.

Dokumente im Web werden in der Hypertext Markup 

Language (htMl) beschrieben, einer Auszeichnungs-

sprache, die hauptsächlich texte mit strukturen, wie 

z.b. Überschriften, Absätzen oder listen annotiert. Wei-

tere Dokumente können durch verweise referenziert 

werden; allerdings sind diese verweise für gewöhnlich 

nicht typisiert, d.h. man weiß meistens nicht, um wel-

che Art von link es sich handelt.6 Das Web benötigt 

also einerseits strukturbeschreibungen generischer 

ressourcen, andererseits eine Möglichkeit, allgemeine 

relationen zwischen ressourcen zu beschreiben.

Um das erste Problem zu lösen, wurde die eXtensible 

Markup Language (xMl) entwickelt, mit der sich belie-

bige objekte durch ein eigenes vokabular von elemen-

ten und Attributen beschreiben lassen. so kann man 

beispielsweise in einem bibliographischen titeldaten-

satz einen hauptsachtitel titel nennen oder eine Person 

durch die elemente vorname und nachname beschrei-

ben. Die syntagmatische und hierarchische Anordnung 

der elemente lässt sich durch eine Document Type Defi-

nition (DtD) oder ein XML-Schema spezifizieren, sodass 

ein entsprechendes xMl-Dokument auch als valide 

bezeichnet wird, wenn es erfolgreich gegen eine solche 

Spezifikation geparst werden kann. Liegt eine solche 

Spezifikation nicht vor, kann das Dokument aber den-

noch erfolgreich geparst werden, nennt man es wohlge-

formt. Um kollisionen zwischen gleichen benennungen 

zu vermeiden (z.b. bei der gleichzeitigen verwendung 

von titel als hauptsachtitel und für den akademischen 

Grad einer Person), wurde das konzept des Namens-

raums eingeführt, mit dem sich unterschiedliche sche-

mata eindeutig identifizieren lassen. Was diese Mecha-

nismen allerdings nicht leisten, ist eine semantische 

Disambiguierung dieser benennungen: ein sprecher des 

Deutschen kann durch sein sprachliches Wissen und 

sein Weltwissen schließen, worum es sich bei diesen 
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beiden elementen handeln soll, da aber bezeichnun-

gen völlig arbiträr vergeben werden können, hätten wir 

die elemente auch t1 und p25 nennen können, sodass 

diese Möglichkeit der interpretation wegfällt. einer ma-

schinellen verarbeitung versperrt sie sich gänzlich, da 

es sich für den Computer nur um Zeichenketten han-

delt, die keine weitere bedeutung besitzen.

Zur lösung dieses Problems wurde das Resource De-

scription Framework (rDF) entwickelt. in ihm stellt je-

des zu beschreibende objekt eine ressource (auch Sub-

jekt genannt) dar, die eigenschaften (Prädikate) besitzt, 

die wiederum Werte (Objekte) haben. subjekt-Prädikat-

objekt bezeichnet man auch als tripel; alle tripel zu-

sammengenommen bilden einen gerichteten Graphen.7 

Für das subjekt und das Prädikat gilt die einschränkung, 

dass sie aus einem Uniform Resource Identifier (Uri)8 

bestehen müssen, während ein objekt ein Uri oder ein 

literal sein kann. ein literal kann durch einen optiona-

len Datentyp (z.b., um anzuzeigen, dass es sich bei der 

Zeichenkette um ein Datum nach iso 8601 handelt) 

oder eine wiederum optionale sprachangabe nach rFC 

3066 näher klassifiziert werden. Darüber hinaus ver-

fügt rDF genauso wie xMl über den Mechanismus des 

namensraums, aus dem sich unterschiedliche vokabu-

lare für die beschreibung einer ressource verwenden 

lassen. Wir können nun beispielsweise über den titel 

Allgemeine und molekulare Botanik folgende Aussagen 

treffen (siehe turtle-notation Abb. unten).

Zunächst deklarieren wir den namensraum der Dub-

lin Core Terms, den wir für unsere Prädikate einsetzen. 

Während wir im ersten tripel im objekt ein literal ver-

wenden, ist der Wert des verfassers im zweiten tripel 

eine ressource. Diese lässt sich nun anhand der SPAR-

QL Protocol and RDF Query Language (sPArQl), einer 

sQl-ähnlichen Abfragesprache für tripel, von der Deut-

schen nationalbibliothek holen und mit ihren tripeln 

weiter verarbeiten.9

Woher weiß man aber nun beispielsweise, ob es sich 

beim objekt um ein literal oder eine ressource han-

deln wird? Dazu gibt es die Möglichkeit, vokabulare 

mittels RDF Schema (rDFs) und / oder der Web Onto-

logy Language (oWl) semantisch zu beschreiben. Wäh-

rend sich RDFS eher auf die Definition grundlegender 

eigenschaften beschränkt, basiert oWl auf der Be-

schreibungslogik, einer Untermenge der Prädikatenlogik 

erster Stufe zur Wissensrepräsentation. in rDFs lässt 

sich beispielsweise spezifizieren, dass ein Verfasser 

eine ressource sein muss (<http://purl.org/dc/terms/

creator> rdfs:range <http://purl.org/dc/terms/Agent>) 

oder dass diese eigenschaft eine spezialisierung der 

relation Mitarbeiter (<http://purl.org/dc/terms/crea-

tor> rdfs:subProperty <http://purl.org/dc/terms/contri-

butor>) ist. In OWL lässt sich darüber hinaus z.B. defi-

nieren, dass verfasser aus dem Dublin Core-vokabular 

synonym zu verfassern aus dem Friend of a Friend 

(FoAF)-vokabular (<http://purl.org/dc/terms/creator> 

owl:equivalentProperty <http://xmlns.com/foaf/0.1/ma-

ker>) sind, dass unsere lokale ressource äquivalent zu 

einer externen ressource ist (<http://data.ub.rub.de/re-

source/ht015416217> owl:sameAs <http://openlibra-

ry.org/works/OL16322537W/>) oder dass ein Identifier 

wie z.b. eine isbn eine owl:inverseFunctionalProperty 

sein muss, um sie als eineindeutig zu kennzeichnen. 

Diese Funktionalitäten erhöhen die interoperabilität un-

terschiedlicher Datenmodelle, indem sie ein maschinen-

lesbares, formal verifizierbares Mapping zwischen den 

vokabularen ermöglichen.

ein weiteres wichtiges Merkmal des rDF-Modells ist 

die Open World Assumption (oWA): obschon es für die 

ressource mit dem titel Allgemeine und molekulare 

abb.: turtle-notation
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Botanik drei verfasser gibt, ist es nicht falsch, dass wir 

im obigen beispiel nur einen von ihnen genannt haben. 

informationen über weitere Autoren sind lediglich noch 

nicht bekannt, d.h., es kann nicht geschlossen werden, 

dass ein Autor, nur weil er hier nicht genannt wurde, 

nicht verfasser dieses Werks ist. Unter einer Closed 

World Assumption hingegen müsste man davon aus-

gehen, dass dieses beispiel eine vollständige beschrei-

bung der ressource ist, sodass eine Anfrage nach ei-

nem der anderen Autoren dieser ressource nicht die 

leere Menge als Antwort hätte, sondern den Wahrheits-

wert falsch.

neben der Möglichkeit, semantische Daten über einen 

sPArQl-endpoint im Web zur verfügung zu stellen, 

existieren mit Microdata und RDFa zwei Ansätze, um 

diese in htMl einzubetten.10 Während sich der erste 

auf das aktuell in Entwicklung befindliche HTML5 be-

schränkt, ist rDFa sowohl für diese version als auch 

für xhtMl und htMl 4.01 geeignet. beide Ansätze 

sind zu rDF kompatibel, jedoch bemüht sich Microdata 

eher darum, für den benutzer einfach verständlich zu 

sein11: im sommer 2011 haben sich die großen Web-

suchdienste Google, Yahoo! und Microsoft (bing) zur 

Plattform http://schema.org formiert, auf der sie sche-

mata für die verwendung mit Microdata veröffentlichen, 

die von ihren suchmaschinen erkannt und verarbeitet 

werden. Schon jetzt finden sich dort beispielsweise mit 

book, scholarlyArticle, Person oder library klassen, die 

für semantische beschreibungen im bibliothekskontext 

geeignet sind. Mit http://schema.rdfs.org existiert ein 

Dienst, der einerseits Mappings von bereits vorhande-

nen vokabularen wie z.b. Dublin Core, FoAF, Goodrela-

tions oder bibliographic ontology auf schema.org-vo-

kabulare bereit hält, andererseits täglich aktualisierte 

transformationen der schema.org-vokabulare auf rD-

Fs/oWl erzeugt. Welche der beiden varianten zu präfe-

rieren ist, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig 

klären. Wichtig ist aber, dass beide Ansätze die extrak-

tion strukturierter informationen auf eine stabile Weise 

ermöglichen: Während man beim traditionellen Prozess 

des Screen Scraping von Webseiten darauf angewiesen 

ist, dass sich die Dokumentenstruktur im laufe der Zeit 

nicht ändert, braucht man für das Parsing von Microda-

ta bzw. rDFa jeweils nur einen generischen Parser, der 

auf alle entsprechend ausgezeichneten htMl-Doku-

mente angewandt werden kann.
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anwendungsszenarien
Wie wir bereits im letzten Abschnitt gesehen haben, 

lassen sich unterschiedliche Metadaten auf verschie-

dene Weisen sinnvoll miteinander verknüpfen. Welche 

verknüpfungen zwischen bereits im Web of Data ver-

öffentlichten Daten bestehen, lässt sich am seit 2007 

regelmäßig von richard Cyganiak und Anja Jentzsch 

unter http://lod-cloud.net/ veröffentlichten Linking Open 

Data Cloud Diagram (Abbildung) ersehen:

Zentraler Anknüpfungspunkt ist die DBpedia (http://

dbpedia.org/), ein Gemeinschaftsprojekt der FU berlin, 

der Universität leipzig und der Firma openlink soft-

ware, in dem in regelmäßigen Abständen12 aus Dumps 

der Wikipedia strukturierte Daten aus den infoboxen ex-

trahiert und in rDF konvertiert werden.13 Zum gegewär-

tigen Zeitpunkt sind in ihr folgende Daten enthalten:

the new Dbpedia data set describes more than 3.64 

million things, of which 1.83 million are classified in 

a consistent ontology, including 416,000 persons, 

526,000 places, 106,000 music albums, 60,000 

films, 17,500 video games, 169,000 organizations, 

183,000 species and 5,400 diseases.

the Dbpedia data set features labels and abstracts 

for 3.64 million things in up to 97 different langua-

ges; 2,724,000 links to images and 6,300,000 links 

to external web pages; 6,200,000 external links into 

other rDF datasets, and 740,000 Wikipedia catego-

ries. the dataset consists of 1 billion pieces of infor-

mation (rDF triples) out of which 385 million were 

extracted from the english edition of Wikipedia and 

roughly 665 million were extracted from other lan-

guage editions and links to external datasets.14

Über die dort enthaltenen bibliographischen iDs (z.b. 

oClC-nr. oder isbn) oder Personen-iDs lassen sich 

zusätzliche (auch mehrsprachige) informationen für 

die recherche und die Anzeige in bibliothekskatalogen 
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nutzen. beispielsweise verwendet das SLUBsemantics-

Projekt (http://www.slub-dresden.de/slUbsemantics) 

der tU Dresden einerseits sowohl Übersetzungen der 

terme ihres suchmaschinenindex als auch semantische 

relationen wie z.b. die der synonymie, um die treffer-

quote in ihrer breite (recall) bei Anfragen an ihren ka-

talog zu verbessern, andererseits lässt sich die Qualität 

der treffer (Precision) erhöhen, indem Mehrdeutigkeiten 

von begriffen anhand der Anreicherung der Dokumente 

mit semantischen informationen zur Disambiguierung 

(z.b. Python als Programmiersprache, als schlangen-

art oder als kurzbezeichnung der englischen Come-

dy-Gruppe Monty Python) durch den benutzer mittels 

nachgelagerter Filter (sogenannter Facetten) aufgelöst 

werden können.

Darüber hinaus ließe sich durch die integration adminis-

trativer Daten, z.b. über Öffnungszeiten und geographi-

sche lage einer bibliothek, das ranking der treffer be-

einflussen, wenn der physische Zugang zu den Medien 

relevant ist: in einem szenario, in dem ein benutzer eine 

recherche beispielsweise über alle UAMr-bibliotheken 

ausführt, könnten aktuelle Zeit- und ortsinformationen 

des Benutzers Einfluss auf das Ranking haben. Dass die 

Formalisierung solcher Angaben teilweise nicht trivial 

ist, sieht man in der folgenden Abbildung: 

Während wir als Menschen kein Problem haben, die 

geographische lage auf dem Campus anhand von kar-

ten zu interpretieren, lassen sich für die maschinelle 

verarbeitung für das Gebäude zwar Geo-koordinaten 

angeben, wie sie z.b. für die Ub bochum unter http://

lobid.org/organisation/data/De-294.rdf unter dem Prä-

dikat geo:location zu finden sind, die mit aktuell vorhan-

denen Geräten über einen Dienst wie GPs verwertbar 

wären, die genaueren Angaben für die eingänge (d.h., 

die etagen und die himmelsrichtung) aber sind für ei-

ne automatische maschinelle verarbeitung nicht so 

gut geeignet. ähnliches gilt für die Zeiträume Semes-

ter und Vorlesungsfreie Zeit und die Feiertage: während 

es uns Menschen relativ leicht fällt, diese beweglichen 

Zeiträume oder Zeitpunkte nachzuschlagen, bedarf es 

konkreter Datums- und Zeitangaben, die – im Falle der 

information über die semesterzeiträume z.b. von einem 

sPArQl-endpoint der Universitätsverwaltung bezogen 

werden könnten – die sich beispielsweise anhand der 

openingHours-Spezifikation der GoodRelations-ontolo-

gie angeben ließen. 

(http://www.heppnetz.de/ontologies/goodrelations/v1.h

tml#OpeningHoursSpecification)

kombiniert man diese Angaben mit den Ausleihinfor-

mationen, die sich im rDF-Format der Document Avai-

lability Information API (DAiA) (http://www.gbv.de/wikis/

cls/DAiA_-_Document_Availability_information_APi) 

transportieren lassen, könnte man in einer gemeinsa-

men UAMr-trefferliste eine sortierung realisieren, wel-

che die optimale erreichbarkeit eines Mediums anhand 

der Parameter Datum / Uhrzeit, standort des benutzers 

und Ausleihstatus berücksichtigt. Auch lässt sich das 

DAiA-Datenmodell für die orts- und Fernleihe als Abs-

traktionsschicht über beliebige lokalsysteme einsetzen, 

um unabhängig von der jeweiligen Anwendung infor-

mationen darüber liefern zu können, in welchem status 

sich ein Medium befindet. Dieser Dienst wird bereits von 

einigen bibliotheken im bibliotheksverbund Gbv ein-

gesetzt und wird von einigen Anbietern kommerzieller 

suchmaschinenindizes (wie z.b. Summon von serials 

solutions oder Ebsco Discovery Service) unterstützt.
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in der erwerbung ließen sich durch den einsatz von 

linked open Data ebenfalls verbesserungen sowohl für 

bibliotheksbenutzer als auch -mitarbeiter erzielen. seit 

Mitte oktober 2011 bietet das hochschulbibliotheks-

zentrum auf seiner Plattform lobid.org neben organi-

sations- und titeldaten auch Uris zu allen einträgen 

der Zeitschriftendatenbank (ZDb) der Deutschen nati-

onalbibliothek an.15 Auf dieser Grundlage ließe sich z.b. 

unter Zuhilfenahme der ergebnisse des Projekts Shared 

ERM Requirements (http://sconulerm.jiscinvolve.org/

wp/) mit der eigenen erwerbungsabteilung ein Electro-

nic Resource Management (erM)-system auf basis ei-

nes populären Web-Frameworks (wie z.b. ruby on rails 

oder Django) entwickeln, das einerseits die bisherige 

Praxis der speicherung in excel-tabellen ablösen könn-

te, andererseits wesentlich kostengünstiger als eine 

kommerzielle lösung wäre.

Gleichzeitig haben sich in der erwerbung von Print-

Medien in den letzten Jahren sogenannte Warenkorb-

systeme etabliert. leider sind auch diese monolithische 

Deep Web-Anwendungen, die es den Fachreferenten 

beispielsweise nicht ermöglichen, titel verschiedener 

Anbieter automatisch zu aggregieren, um bei titeln, 

die nicht der Preisbindung unterliegen, das beste Ange-

bot (möglicherweise sogar automatisch) auszuwählen. 

Auch ist es nicht möglich, die Fachhierarchien, nach de-

nen die monatlichen vorschlagslisten erstellt werden, 

zu aggregieren, um den Fachreferenten auf einen blick 

eine vollständige Übersicht aller neuerscheinungen zu 

verschaffen. Während für das erste Problem wieder-

um die Goodrelations-ontologie lösungsansätze böte, 

ließen sich die unterschiedlichen Fachhierarchien im 

Simple Knowledge Organization System (skos) (http://

www.w3.org/2004/02/skos/) abbilden und mit den im 

letzten Abschnitt beschriebenen Mechanismen aufein-

ander oder auf eine allgemeine Klassifikation abbilden.

fazit

Mit der bibliographic Framework transition initiative hat 

die library of Congress im Frühjahr 2011 einen Para-

digmenwechsel hinsichtlich der verarbeitung biblio-

graphischer Metadaten eingeleitet. hauptaugenmerk 

wird dabei auf eine Datenpraxis gelegt, die nicht mehr 

vom Diktum eines vollständig beschriebenen und ab-

geschlossenen bibliographischen Datensatzes ausgeht, 

sondern von einer offenen Menge von Aussagen über 

ressourcen (und die schließt auch nicht-bibliographi-

sche Fakten ein), die in unterschiedlichsten kontexten 

(v.a. aber im Web) verarbeitbar sind. Die Ub bochum hat 

ihre katalogdaten im Februar 2012 unter einer gemein-

freien lizenz veröffentlicht, sodass diese nun im rah-

men der loD-initiative des hbz als linked open Data 

verfügbar sind. Damit ist ein Grundstein gelegt, um die-

se Daten in neuen kontexten nutzbar zu machen. Mit-

tel- und langfristig verfolgen wir eine strategie, linked 

open Data in möglichst viele Projekte zu integrieren und 

werden auch bei der Auswahl neuer softwaresysteme 

auf ihre kompatibilität zu diesem Paradigma achten.

André hagenbruch ist software-entwickler und Pro-

jektmanager in der Universitätsbibliothek bochum.
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endnotes
1  Vgl. chrIstIan haUschke, Permalinks für katalogisate. Blog, 2009. http://infobib.de/blog/2009/10/27/permalinks-fur-katalogisate/ (abgerufen am 05.01.2012).
2  Vgl. DaVID BollIer, the growth of the commons paradigm, in: Understanding knowledge as a commons. from theory to practice. Workshop on scholarly communi-
cation as a commons ; (Bloomington, Indiana Univ.) : 2004.03.31-04-02, hg. v. charlotte hess, elInor ostrom, cambridge, Mass 2007, s. 27–40.
3  Vgl. tIll kreUtZer, open Data – freigabe von Daten aus Bibliothekskatalogen, köln 2011.
4  ebd., s.29-30
5  aDrIan Pohl, open Data im hbz-Verbund, in: Prolibris, 15, h. 3 2010, s. 109–113, s. 110.
6  Mit den attributen rel und rev für links steht ein begrenztes Vokabular zur Beschreibung von Verweisen zur Verfügung (vgl. http://de.selfhtml.org/html/verweise/typi-
sierte.htm). Da es sich hierbei aber nicht um generische relationen handelt, ist dieses Vokabular nur sehr eingeschränkt für die semantische annotation einzusetzen.
7  Dies bedeutet, dass die eigenschaften einer ressource nicht geordnet sind, und dass es unterschiedliche serialisierungen eines solchen graphen geben kann. Die 
kanonische Form ist die Darstellung der Tripel in RDF/XML, da diese aber sehr umfangreich und für Menschen schwierig zu lesen sein kann, verwenden wir für unsere 
Beispiele die wesentlich kompaktere Turtle-notation.
8  Ein URI stellt eine Abstraktion über eine URL dar: Er identifiziert eine Ressource eindeutig, muss aber nicht    unbedingt über ein Protokoll wie HTTP referenzierbar 
sein.
9  gespeichert werden diese ressourcen in sogenannten Triple Stores, dies sind für dieses Datenmodell optimierte Datenbanken. angegliedert ist ihnen meist ein soge-
nannter SPARQL-Endpoint, über den sich derlei anfragen absetzen lassen. leider verfügt die DnB zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über einen öffentlichen sParQl-
endpoint, doch könnte man den von ihr zur Verfügung gestellten Daten-Dump der Gemeinsamen Normdaten-Datei (gnD) in einen lokalen tripel store importieren, um 
aus diesem die Informationen zu erhalten.
10  Mit Microformats (http://www.microformats.org) existiert ein weiterer Mechanismus, um elemente mittels der standardmäßig vorhandenen htMl-attribute class 
und rel mit rudimentären semantischen Informationen zu annotieren. rudimentär ist dieser ansatz insofern, als er einerseits auf eine begrenzte anzahl von Vokabu-
laren festgelegt ist, die durch einen gemeinschaftlichen entscheidungsprozess entwickelt werden, und es andererseits keine uniforme Möglichkeit des Parsings und 
der formalen Validierung gibt. Zwar gibt es in jüngster Zeit mit microformats 2.0 (http://www.microfomats.org/wiki/microformats-2) einen ersten entwurf, um diese 
Probleme zu beseitigen, da es aber für bibliographische Metadaten ebenfalls nur einen entwurf gibt, räumen wir diesem ansatz hier nur geringen raum ein.
11  Mit RDFa Lite, einer Untermenge von rDfa 1.1, existiert seit november 2011 eine Variante, die den einstieg in semantisches Markup erleichtern soll.
12  seit dem sommer 2011 existiert mit DBpedia Live (http://live.dbpedia.org/) auch die Möglichkeit, unabhängig vom turnus der Datendumps kontinuierlich aktuelle 
Daten aus der Wikipedia transformieren und nachnutzen zu können
13  anfang 2012 startet die Wikimedia Deutschland ein Projekt mit dem titel WikiData (http://meta.wikimedia.org/wiki/new_Wikidata), das den einzelsprachigen Wikipe-
dien eine zentrale faktendatenbank zur Verfügung stellen soll, mit der Infoboxen automatisch befüllt werden können. eines der exportformate soll dabei rDf sein.
14  chrIs BIZer, DBpedia 3.7 released, including 15 localized editions. Blog, 2011. http://blog.dbpedia.org/2011/09/11/dbpedia-37-released-including-15-localized-
editions/ (abgerufen am 02.01.2012).
15  Von den derzeit knapp 1,6 Millionen Datensätzen liegen zu ca. 300.000 detaillierte Beschreibungen vor; der rest liegt nicht als open Data vor.
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