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Stephen Abram s -  Harvard University Library ( HUL) , USA

Digita l Form ats and Preservat ion

Effect ive digital preservat ion requires the proper character izat ion of the objects under m anaged care. I n order to provide full access to the underlying 

inform at ion content  of digital objects, the fundam ental character izat ion property is form at . Without  proper form at  typing all digital content  is opaque. 

Form at  typing perm its the interpretat ion, rendering, and processing of encoded digital content  necessary to fulfill the preservat ion m andate to provide 

access to stored digital content  over t im e. Major form at  dependencies can be ident ified in m any of the workflows defined by the OAI S repository 

reference m odel. Fortunately, a new generat ion of form at -aware tools and evolving sets of best  pract ices are now becom ing available for use by 

preservat ion m anagers. However, in m any instances the range of form ats that  a digital repository is expected to support  will exceed the local form at  

expert ise of that  repository's preservat ion staff. This fact , coupled with the long t im e-scales over which an understanding of form ats m ust  be 

m aintained, underscores the im portance of establishing sustainable public regist r ies of form at  representat ion inform at ion. 

This presentat ion will review the form at  dependencies found in preservat ion workflows, survey recent  developm ents in the area of form at -aware tools, 

best  pract ices, and regist r ies, and will conclude with two cases studies of preservat ion-driven form at  m igrat ions.

Die effekt ive Langzeitarchivierung digitaler Objekte erfordert  die präzise Beschreibung der zu archivierenden Bestände. Für einen um fassenden Zugriff

auf die in einem  digitalen Objekt  enthaltenen I nform at ionen ist  das digitale Form at  die grundlegende Eigenschaft . Ohne eine präzise Typisierung des

Form ats wird der digitale I nhalt  unsichtbar. Der Form at typ er laubt  die I nterpretat ion, Darstellung und Bearbeitung des digital kodierten I nhalts, die 

notwendig sind, um  die Aufgabe zu erfüllen, den Zugriff auf gespeicherte digitale I nhalte langfr ist ig zu erhalten. Man kann in vielen der vom

OAI S-Referenzm odell definierten Arbeitsabläufen wicht ige Abhängigkeiten von den Form aten feststellen. Erfreulicherweise wird den Managern der

digitalen Archive m it t lerweile eine neue Generat ion von Werkzeugen und Verfahrensweisen zur Verfügung gestellt ,  die die zugrundeliegenden Form ate

berücksicht igen. I n vielen Fällen übersteigt  jedoch die Vielzahl der von einem  Archiv zu unterstützenden Form ate die Kom petenz der Mitarbeiter des

Archivs. Diese Tatsache, in Verbindung m it  dem  weiten Zeithorizont , der für die Erhaltung und I nterpretat ion der Form ate gesetzt  wird, unterst reicht

die Bedeutung der Einr ichtung öffent licher Regist r ierungsm echanism en für die digitalen Form at typen. 

Diese Präsentat ion wird einen überblick über die im  Archivierungsablauf gegebenen Form atabhängigkeiten bieten, neue Entwicklungen im  Bereich der

Werkzeuge und Verfahrensweisen, die die Form ate berücksicht igen, darstellen und m it  zwei Fallstudien enden, in denen eine Form at -Migrat ion aus

Archivierungsgründen beschrieben wird.

Reinhard Altenhöner -  Die Deutsche Bibliothek ( DDB) , Germ any

I nform at ion Lifecycle Managem ent  and long term  preservat ion -  technical aspects of w orkflow  organizat ion

Publicat ions were t radit ionally dist r ibuted in the form  of pr int  m edia, but  with the advent  of global elect ronic networks m any are now being 

dissem inated as digital docum ents. This evolut ionary shift  significant ly changes the task profile of librar ies and especially concerns archive librar ies, 

which are ent rusted with the preservat ion of a nat ion's cultural heritage. As librar ies expand their  scope to accom m odate digital objects, they can no 

longer resort  to established m ethods for archiving pr int , but  m ust  adapt  their  organisat ion and operat ion to m eet  a com pletely new set  of 

requirem ents.

These new requirem ents are spelled out  within the fram ework of I nform at ion Lifecycle Managem ent  ( I LM) , which is used in indust ry and com m erce as a 

standard m odel for such analysis. This analysis also enables Die Deutsche Bibliothek's present  situat ion to be m apped out  in a generalized m anner. I LM 

boils down to a st rategic m odel for act ively m anaging the storage and ret r ieval of digital objects throughout  their  ent ire life cycle.

Which guidelines, m ethods and inst rum ents are best  suited to provide a cost -effect ive and m ission-adequate infrast ructure for archived data and their  

accessory applicat ions? 

Die Deutsche Bibliothek is current ly leading the cooperat ive developm ent  of a deposit  system  for digital resources (kopal:  Co-operat ive Developm ent  of 

a Long-Term  Digital I nform at ion Archive) , which will be presented as a background for discussing key aspects of these requirem ents and their  

consequences for system s im plem entat ion. A final step will illust rate the pract ical im pact  of these consequences on the operat ing processes which are 

current ly being developed.

Veröffent lichungen werden t radit ionsgem äß in gedruckter Form  verbreitet , aber m it  dem  Aufkom m en des I nternets werden heutzutage viele

Dokum ente in digitaler Form  zur Verfügung gestellt .  Diese evolut ionäre Entwicklung verändert  das Aufgabenprofil der Bibliotheken entscheidend. Dies

bet r ifft  insbesondere Bibliotheken m it  best im m ten Archivierungsfunkt ionen, die für die Erhaltung des nat ionalen kulturellen Erbes verantwort lich sind.

Da Bibliotheken ihr Aufgabenfeld auf digitale Objekte ausweiten, können sie sich nicht  nur auf das Archivieren gedruckter Dokumente beschränken,

sondern m üssen ihre Organisat ionsst ruktur und ihre Arbeitsabläufe den neuen Herausforderungen anpassen. 

Diese neuen Anforderungen sind im  Rahm en des " I nform at ion Lifecycle Managem ent  ( I LM)" form uliert , das sowohl in der Wirtschaft  als auch in der 

I ndust r ie als ein Standardm odel für die Analyse dieser Anforderungen genutzt  wird. Die Analysen erm öglichen es auch der Deutschen Bibliothek ihre

aktuelle Situat ion abzubilden. I LM fungiert  hier als ein st rategisches Modell,  das die Aufbewahrung und das Ret r ieval der digitalen Objekte über deren

gesam te Lebensdauer m anagt . 

Doch welche Richt linien, Methoden und I nst rum ente sind für die archivierten Daten und ihre zugehörigen Anwendungen geeignet , die kosteneffekt iv

sind und eine I nfrast ruktur haben, die den Aufgaben angem essenen ist?

Gerard Clifton -  Nat ional Library of Australia  ( NLA) , Australia

Safe havens on a choppy sea: digita l object  m anagem ent  w orkflow s at  the Nat ional Library of Australia .

The Nat ional Library of Aust ralia collects, archives and provides access to a wide range of digital m aterials, including item s from  its im age, m ap, 

m anuscript  and audio digit isat ion program m es, as well as significant  Aust ralian online resources harvested from  the Web. The Library seeks to provide

a safe place for the storage, m anagem ent , preservat ion and delivery of its digital collect ions and has developed a layered digital services architecture 

to support  these aim s.

This paper provides an overview of the Library's digital services architecture and the system s used to m anage its m ain digital collect ions. I t  describes 

the design of the "Digital Collect ions Manager"  and details the ingest  and m anagem ent  workflows for archiving im age and sound materials, including 

assignm ent  of persistent  ident ifiers and recording of object  relat ionships, process histor ies and technical m etadata. An overview of PANDAS, the 

Library's Web archiving and m anagem ent  system  for PANDORA, Aust ralia's Web Archive, is also provided.

Die Nat ionalbibliothek von Aust ralien sam m elt , archiviert  und bietet  Zugang zu einer großen Auswahl an digitalem  Material. Dies beinhaltet  vielfält ige

digitalisierte Objekte (Bilder, Karten, Manuskripte und Audiom aterial)  sowie signifikante aust ralische Online-Ressourcen, die m it tels 

Harvest ing-Technologie aus dem  I nternet  gesam m elt  werden. Die Bibliothek ist  best rebt , einen sicheren Ort  für die Aufbewahrung, das Managem ent ,

die Langzeitarchivierung und die Bereitstellung ihrer digitalen Sam m lungen zu bieten und hat  daher eine vielschicht ige digitale Servicearchitektur 

entwickelt , um  diesem  Anspruch gerecht  zu werden. 

Dieser Vort rag bietet  einen überblick über diese digitale Servicearchitektur der Bibliothek und stellt  die System e und Program me vor, die zum

Managem ent  der großen digitalen Sam m lungen genutzt  werden. Die Präsentat ion er läutert  das System / Program m  "Digital Collect ions Manager "  und

beschreibt  detailliert  die einzelnen Arbeitsschrit te hinsicht lich der Einspeisung und Verwaltung von archiviertem  Bild-  und Tonm aterial. Dazu gehört

auch die Zuweisung von "Persistent  I dent ifiers" , die Abbildung von Beziehungen zwischen den Objekten, die Dokum entat ion der Histor ie von Prozessen 

und der technischen Metadaten. Abschließend wird PANDAS vorgestellt ;  ein System  der Nat ionalbibliothek zur Archivierung und zum Managem ent  von

Web-Ressourcen für PANDORA, das Aust ralische Web-Archiv.

Robin Dale -  Research Library Group ( RLG) , USA

PREMI S: I m plem entat ion &  preservat ion m etadata

PREservat ion Metadata:  I m plem entat ion St rategies working group, or PREMI S, has been an act ivity joint ly sponsored by OCLC and RLG, focusing on 



issues associated with im plem ent ing preservat ion m etadata in digital archiving system s. I t  was established to develop a com m on, im plem entable core 

set  of m etadata elem ents for digital preservat ion, since m ost  published specificat ions for preservat ion- related m etadata are either 

im plem entat ion-specific or broadly theoret ical. Com prised of nearly 30 internat ional experts represent ing nat ional and university librar ies, m useum s, 

archives, governm ent  agencies, and the pr ivate sector, PREMI S was charged to define a set  of sem ant ic units that  are im plem entat ion- independent , 

pract ically-or iented, and likely to be needed by m ost  preservat ion repositor ies as well as to ident ify and evaluate alternat ive st rategies for encoding, 

stor ing, m anaging, and exchanging the core elem ents within a digital archiving system .

As part  of the PREMI S work, exist ing preservat ion repositor ies were surveyed about  their  architectural m odels and m etadata pract ices. The result ,

docum ented in the report  I m plem ent ing Preservat ion Repositor ies for Digital Materials:  Current  Pract ice and Em erging Trends in the Cultural Heritage 

Com m unity, sum m arized survey responses which addressed the m ission, policy, econom ic, and technical aspects of digital repositor ies, as well as 

current  pract ices for creat ing, m anaging, and m aintaining preservat ion m etadata within the repository environm ent . Analysis of the survey responses 

suggests that  the digital preservat ion com m unity is beginning to coalesce around several em erging t rends and best  pract ices in the use and 

m anagem ent  of preservat ion m etadata.

I n May 2005, the PREMI S working group released its final deliverable:  the final report . The sem ant ic units that  support  long term  preservat ion are

represented in a data dict ionary with im plem entat ion details and in METS-com pat ible XML schem as. Exam ples of the m etadata elem ents applied

against  a range of digital objects are also a com ponent  of the report . A glossary of term s and concepts, a data m odel, and a typology of relat ionships

developed during the course of the work further supplem ents PREMI S’s cont r ibut ions to the cultural heritage com m unity.

The presentat ion will discuss the work of PREMI S, the result ing reports and preservat ion m etadata tools, as well as the ongoing PREMI S m aintenance 

act ivit ies.

Die Arbeitsgruppe PREMI S (PREservat ion Metadata:  I m plem entat ion St rategies)  wurde gem einsam  von OCLC und RLG ins Leben gerufen und befasst  

sich m it  Metadaten zur Langzeitarchivierung in digitalen Archivsystem en. Sie wurde eingerichtet , um  einen gem einsam en einsatzfähigen Kern von

Metadatenelem enten für die Erhaltung digitaler Bestände zu entwickeln, da die m eisten öffent lichen Spezifikat ionen für Metadaten im  Zusam m enhang

m it  Archivierung entweder nur für spezifische Zwecke gedacht  oder allgem ein theoret isch sind. Die Gruppe bestand aus fast  30 internat ionalen

Experten, die Nat ional-  und Universitätsbibliotheken, Museen, Archive, staat liche Einr ichtungen und den privaten Sektor repräsent ierten, und wurde

dam it  beauft ragt , einen Satz von Begriffen zu definieren, die system unabhängig und praxisorient iert  sind und von den m eisten Archiven wahrscheinlich

gebraucht  werden können. Außerdem  sollte sie alternat ive St rategien für die Kodierung, die Speicherung, die Verwaltung und den Austausch der

Kernelem ente in einem  digitalen Archiv finden und bewerten. Als Teil der Arbeit  von PREMI S wurden bestehende Archive über ihren Aufbau und ihre

Metadatenpraxis befragt . Das Ergebnis, dokum ent iert  im  Report  " I m plem ent ing Preservat ion Repositor ies for Digital Materials:  Current  Pract ice and 

Em erging Trends in the Cultural Heritage Com m unity " , fasst  die Ergebnisse zusam m en, die die Aufgabe, die Regeln, ökonom ische und technische

Aspekte digitaler Bestände sowie die bestehenden Verfahren für die Erstellung, Verwaltung und Erhaltung von Archivierungs-Metadaten innerhalb der

Bestände bet reffen. Die Analyse der Antworten legt  nahe, dass die Fachwelt  um  die digitalen Archive herum  beginnt , sich um  entstehende Trends und

Verfahrensweisen in der Nutzung und Verwaltung von Archivierungs-Metadaten zu konzent r ieren. 

I m  Mai 2005 veröffent lichte die PREMI S-Arbeitsgruppe ihr endgült iges Resultat :  den Abschlussbericht . Die Begriffe, die die langfr ist ige Bewahrung

digitaler Bestände unterstützen, werden in einem  Wörterbuch m it  Details über ihren Einsatz und in einem  METS-kom pat iblem  XMLSchem a präsent iert .

Beispiele für die Datenelem ente, angewandt  auf verschiedene digitale Objekte, sind ebenfalls im  Bericht  enthalten. Ein Glossar von Begriffen und

Konzepten, ein Datenm odell und eine Typologie von Beziehungen, die im  Verlauf der Arbeit  entwickelt  wurden, ergänzen den Beit rag von PREMI S zur

digitalen Erhaltung des kulturellen Erbes. 

Die Präsentat ion erörtert  die Arbeit  von PREMI S, die daraus result ierenden Berichte und Werkzeuge für Archivierungs-Metadaten sowie die laufenden

Akt ivitäten zur Pflege von PREMI S.

Michael Day -  UKOLN, United Kingdom

Tow ards a fram ew ork for  integrat ing digita l preservat ion research

I n the decade since publicat ion of the report  of the Task Force on "Archiving of Digital I nform at ion", there has been a plethora of research init iat ives 

focused on the challenges that  surround the long- term  preservat ion of digital content . These init iat ives have collect ively been very successful in raising 

awareness of the digital preservat ion challenge, and have also produced a wide range of output  types, e.g., policy docum ents, reference m odels, 

t raining m aterials, standards, software, etc.

However, the realit ies of project  organisat ion and funding m ean that  digital preservat ion research is usually specific to a part icular organisat ion or 

professional world-view. The current  challenge is to integrate these fragm ented init iat ives into a coherent  m ult idisciplinary research fram ework.

The presentat ion will provide an out line of how this challenge is now being addressed, focusing on the work of the digital preservat ion cluster of the 

DELOS Network of Excellence on Digital Librar ies, the UK Digital Curat ion Cent re, and other init iat ives.

I n den zehn Jahren nach der Veröffent lichung des Berichts der Projektgruppe "Task Force on Archiving of Digital I nform at ion" entstand eine Vielzahl an

Forschungsinit iat iven, deren Fokus sich auf die Herausforderungen r ichtete, die der Langzeitarchivierung von digitalen Objekten im m anent  sind. Diese 

I nit iat iven waren sehr erfolgreich in ihrem  Best reben, das Bewusstsein für diese Herausforderungen der digitalen Langzeitarchivierung zu schärfen.

Darüber hinaus entwickelten sie eine Reihe vielfält iger Ergebnisse wie z.B. Richt linien, Referenzm odelle, Schulungsm aterialien, Standards, Software

etc. 

Dennoch zeigt  die Realität  der Projektorganisat ion und - finanzierung, dass die Forschung im  Bereich der digitalen Langzeitarchivierung auf eine

best im m te Organisat ion oder eine best im m te fachliche Weltanschauungen ausgerichtet  ist . Die derzeit ige Herausforderung besteht  daher darin, die 

einzelnen I nit iat iven in einem  kohärenten interdisziplinären Forschungsrahm en zusam m enzuführen. 

Dieser Vort rag skizziert , wie diese Herausforderung derzeit  angegangen wird;  der Fokus liegt  hierbei auf Arbeitsergebnissen des DELOS 

Kom petenzzent rum s für digitale Bibliotheken, des br it ischen "Digital Curat ion Cent re"  und anderer I nit iat iven.

Markus Enders -  Göt t ingen State and University Library ( SUB) , Germ any

METS: from  presentat ion to preservat ion 

As a result  of different  solut ions to describe docum ents, which had been invented with digit izat ion efforts in US librar ies in the m id 90ies, the "Metadata 

Encoding and Transm ission Standard" derived. The idea was to use a com m on form at  for different  m edia types ( text , im age, audio and video st ream s) , 

which is very flexible to support  different  docum ent  m odels and allows the usage of several m etadata form ats.

The "Metadata Encoding and Transm ission Standard" (METS)  is a container form at  to describe digital docum ents. Derived from  early m etadata 

descript ion form ats as used in "Making of Am erica", it  provides a flexible container form at  not  only for digit ized pr inted m aterial but  also for other 

digital m edia as audio and video st ream s. A METS- file keeps all inform at ion about  the docum ent 's associated objects together -  including st ructural 

data, m etadata and content files.

Though METS allows the descript ion of com plex objects, METS files can be very sim ple. The only required object  is a st ructural m ap which m ay provide 

opt ional links to m etadata-  and fileobjects.

The first  METS files were used for presentat ion purposes of digit ized m aterial using XSLTs to create a TOC from  the st ructural m ap and to im plem ent  

sim ple page turner-software to browse im age by im age through the book (METS file contains m etadata about  the im ages and provides a link to the 

TI FF or JPEG file) . As docum ents are get t ing m ore com plex and the requirem ents to store the content  are changing, m ore and m ore inst itut ions are 

using docum ent  m anagem ent  system s (DMS)  to im plem ent  repositor ies. A DMS provides addit ional and im proved funct ionalit ies for ret r ieval, 

m anagem ent  of content  files, tem plate engines, adm inist rat ion toolkits etc. This funct ionality becom es available for METS files as well,  as m ore and 

m ore DMS support  METS as their  Subm ission I nform at ion Package (SI P) .

Preserving content  for a long t im e is st ill a technical challenge, which requires specialized system s. These system s are not  only responsible to preserve 

the bitst ream s, but  also for stor ing all necessary adm inist rat ive data, which m ight  be useful for future m igrat ion etc. These system s are usually 

com pliant  with the OAI S m odel using SI Ps and DI Ps for ingest ing and export ing data from  the archive. METS as a standarized container form at  is a

good choice to im port / export  data to/ from  OAI S com pliant  system s. Preservat ions m etadata as defined by PREMI S fits into the administ rat ive m etadata 

sect ion of a METS docum ent .

Current ly the preservat ion requirem ents are dr iving the ongoing developm ent  of METS. For version 1.5 of the METS schem a an extension is discussed 

to allow point ing into file-archives as tar and zip to e.g. at tach m etadata (and other associated objects)  to em bedded files.

Als ein Ergebnis verschiedener Lösungen für die Beschreibung von Dokum enten, die im  Rahm en Rahm en von Digitalisierungsprojekten in den USA

Mit te der neunziger Jahre entstanden sind, ist  der "Metadata Encoding and Transm ission Standard (METS)" entwickelt  worden. Die I dee war, ein 

gem einsam es Form at  für verschiedene Medientypen (Text , Bild, Audio und Video)  zu nutzen, das sehr flexibel verschiedene Dokum ent -Modelle



unterstützt  und die Nutzung verschiedener Metadatenform ate er laubt . 

Der "Metadata Encoding and Transm ission Standard" (METS)  ist  ein Containerform at  zur Beschreibung digitaler Dokum ente. Basierend auf frühen

Metadaten-Beschreibungsform aten, wie sie beispielsweise bei "Making of Am erica" genutzt  wurden, eignet  sich dieses flexible Containerform at  nicht  nur 

für digitalisierte Druckwerke, sondern auch für weitere digitale Medien, wie Audiooder Videom aterial. Eine METS-Datei besteht  aus dem  digitalen Objekt

( "content  file")  und weiteren m it  dem  Objekt  verknüpften I nform at ionen, wie den St ruktur-Metadaten oder den deskript iven Metadaten. 

Obwohl METS die Beschreibung kom plexer Objekte er laubt , können METS-Dateien sehr einfach sein. Die einzige Voraussetzung ist  eine sog. "st ructural

m ap", eine Abbildung der St ruktur der METS-Datei, welche opt ionale Verknüpfungen zu Metadaten und Dateien bereitstellt .  

Zunächst  wurde METS zu Präsentat ionszwecken eingesetzt :  XSLTs wurden genutzt , um  ein I nhaltsverzeichnis aus der "st ructural m ap" zu generieren

oder um  einfache Software einzusetzen, die Bild für Bild durch ein digitalisiertes Buch blät tert  (die METS-Datei enthält  die Metadaten über das I m age

und stellt  den Link zu den TI FF oder den JPEG Dateien bereit ) . Da digitale Dokum ente bzw. die Dokum entst rukturen kom plexer werden und sich auch 

die Anforderungen an die Speicherung verändern, verwenden m ehr und m ehr I nst itut ionen sog. Dokum enten-Managem ent -System e (DMS) , um

Repositor ies zu verwalten. Ein DMS verfügt  über zusätzliche und verbesserte Funkt ionalitäten zum  Ret r ieval, zum  Managem ent  der inhalt lichen

Dateien, zur Generierung von Vorlagen oder auch zur Adm inist rat ion. Auch METS-Dateien können zunehm end diese Funkt ionalitäten nutzen, da m ehr

und m ehr Dokum enten-Managem ent -System e METS als Form at  für die Dateneinspeisung akzept ieren. 

I nhalte über einen längeren Zeit raum  zu archivieren, stellt  im m er noch eine große technische Herausforderung dar, die spezialisierte System e

erfordert . Diese System e m üssen nicht  nur den Bitst ream  archivieren, sondern auch alle adm inist rat iven I nform at ionen bzw. Daten, die beispielsweise

für künft ige Migrat ionen oder ähnliches benöt igt  werden. Diese System e sind in der Regel konform  zum  Open Archival I nform at ion System  (OAI S)

Modell und nutzen Subm ission I nform at ion Packages (SI Ps)  und Dissem inat ion I nform at ion Packages (DI Ps) , um  Daten in das Archiv aufzunehm en 

oder wieder auszugeben. 

METS als standardisiertes Containerform at  ist  eine gute Wahl, um  Daten in oder aus einem  OAI S System  zu im port ieren bzw. zu export ieren. 

Metadaten zur Langzeitarchivierung, wie sie von der PREMI S Arbeitsgruppe definiert  wurden, können im  Abschnit t  für adm inist rat ive Metadaten eines

METS-Dokum entes gespeichert  werden. 

Zur Zeit  best im m en die Bedürfnisse der digitalen Langzeitarchivierung die Weiterentwicklung von METS. Für die Version 1.5 des METS-Schem as wird

eine Erweiterung diskut iert , die es er laubt , in kom prim ierte Datenarchive wie ZI P oder TAR zu verlinken.

Manjula Patel -  UKOLN, United Kingdom

A Nat ional Preservat ion Policy for  the UK -  Thoughts and Challenges

This talk will describe the state of the art  of digital curat ion in the UK. A num ber of ongoing projects will be touched on. The act ivit ies of the recent ly

form ed Digital Curat ion Cent re will be discussed in som e detail.  I n addit ion som e of the nat ional legislat ive and funding dr ivers will be out lined.

John Kunze -  California Digita l Library ( CDL) , USA

Future- Proofing the W eb: W hat  W e Can Do Today

All we know about  predict ing our digital future is based on our past , a review of which reveals a rem arkable t ruth dat ing from  the beginning of the 

digital era:  plain text  is a versat ile and lossless form at  that  is just  as readable with today's com puters as it  was 30 years ago. Com pared to the fonts, 

colors, point  sizes, and graphics available in contem porary form ats, plain text  m ay look dull and dry, but  in fact  this "desiccated data" successfully 

represents all the protocols that  built  the I nternet .

Moreover, it  is hard to im agine its not  being nom inated as the m ost  likely current  form at  to be readable 30 years from  now.

A proposed st rategy for preserving today's web form ats is to go ahead and save the or iginal form at , but  also to autom at ically derive and save various 

"desiccated" versions that , while failing to capture all the or iginal form at 's r ichness, nonetheless capture its essent ial nut rient  value. I n the case of a 

docum ent , saving a plain text  form at  version alongside the or iginal would provide a fall back in case the or iginal form at  failed. One never knows if there 

will ever be m oney enough to touch a preserved object  again, let  alone m igrate its form at . The effort  and storage for a derived plain text  version is 

often needed anyway to support  search indexing.

Generalizing, the lesson appears to be that  the sim pler technological interm ediat ion required to render the digital object  for the user, the easier it  is to 

reproduce that  interm ediat ion, hence to carry forward the object . Along these lines, the im age form at  analog of plain text  file m ight  be a basic raster 

file, in which the array of pixels (picture elem ents)  could be seen to m im ic ancient  weaving technology. I t  m ay be that  adding the com plicat ion of a 

sim ple run- length encoding com pression would be worth the space savings. A st rategy for deriving and saving raster im ages of original docum ents 

rendered with today's software has two advantages:  we will never have bet ter rendering tools for today's form ats than today (with all the features and 

error-com pensat ion that  m ake m alform ed form at  instances - -  very com m on - -  renderable)  and it  provides an addit ional fall back in case the or iginal 

and the plain text  fail.  This is som ething we can do for preservat ion today that  we m ay never have the m oney or the knowledge to do in the future.

Unser heut iges Wissen über die digitale Zukunft  basiert  auf der Vergangenheit ;  bet rachtet  m an diese Vergangenheit , so enthüllt  sich eine

bem erkenswerte Wahrheit , die bis in die Anfänge des digitalen Zeitalters zurückreicht :  einfacher Text  ( "plain text ")  ist  ein vielseit iges und verlust freies

Form at , das m it  heut igen Com putern noch genauso lesbar ist  wie es vor 30 Jahren war. I m  Vergleich zu den Zeichensätzen, Farben, Schriftgrößen und

Grafiken, die in den heut igen Form aten zur Verfügung stehen, m ag reiner Text  langweilig und t rocken wirken, tatsächlich stellen diese "desiccated

data" erfolgreich alle Protokolle dar, die das I nternet  aufbauen. 

Darüber hinaus ist  es schwer vorstellbar, dass dieses Form at  nicht  auch dasjenige ist , das am  ehesten in 30 Jahren noch lesbar sein wird. 

Eine m ögliche Maßnahm e für die Erhaltung der heut igen I nternet form ate ist , die Originalform ate zu archivieren aber gleichzeit ig autom at isch

"desiccated" Versionen zu erzeugen und zu speichern, die zwar nicht  die Fülle des Originalform ats, wohl aber seinen essent iellen Nährwert  erfassen

können. I m  Falle eines Dokum ents würde die parallele Speicherung eines "plain text "  Form ats neben dem  Originalform at  eine Sicherung bieten, falls

das Originalform at  nicht  m ehr lesbar ist . Niem and weiß heutzutage, ob jem als genug Geld zur Verfügung stehen wird, um  die einm al archivierten

Objekte je wieder anzufassen oder sie gar in ein neues Form at  zu m igrieren. Der Aufwand für die Erstellung und der Speicherplatz für die "plain text "

Version wird oft  sowieso benöt igt , um  den Aufbau eines Suchindex zu unterstützen. 

I m  allgem einen scheint  die Lehre zu sein, dass, je einfacher die benöt igte technologische Verm it t lung zur Präsentat ion eines digitalen Objektes für die

NutzerI nnen ist , desto einfacher ist  es, diese Verm it t lung zu reproduzieren und dam it  das Objekt  nutzbar zu halten. Dieser Argum entat ion folgend,

könnte das Bildform at , analog zu dem  einfachen Text , eine Rasterdatei sein, in der die Anordnung der Pixel (Bildelem ente)  alte Webtechniken im it iert . 

Möglicherweise würde sich der Aufwand lohnen, dadurch Platz zu sparen, indem  eine einfache Kom prim ierung durch Kodierung gleicher Werte

durchgeführt  wird. Eine St rategie zur Erzeugung und Speicherung von Rasterbildern aus den Bildern, die m it  der heut igen Software aus den

Originaldokum enten dargestellt  werden, bietet  zwei Vorteile:  Wir werden nie bessere Darstellungswerkzeuge für die heut igen Formate besitzen (m it  all

den Einstellungen und Fehlerkorrekturen, die die Darstellung fehlerhafter Objekte, wie sie häufig vorkom m en, erm öglichen)  und es bietet  eine

zusätzliche Sicherung, falls das Original und die "plain text "  Version nicht  m ehr darstellbar sind. Dies sind Maßnahm en für die digitale

Langzeitarchivierung, die wir heute durchführen können, für die wir in der Zukunft  jedoch vielleicht  nie das Geld oder das Wissen haben werden.

Chunm ing Li -  Nat ional Library of China ( NLC) , China

Digita l Preservat ion Act ivit ies in the Nat ional Library of China

The I nternet , as the fourth inform at ion m edium , has gradually been accepted by the Chinese people. With Web inform at ion increases dram at ically day 

by day, the Nat ional Library of China, as a deposit  library, began its study on how to preserve Chinese Web inform at ion in 2003.

This presentat ion m ainly int roduces what  the Nat ional Library of China has done on:

a)  preservat ion of Web inform at ion, including preservat ion objects select ion, technology solut ions, working m odel, and the working process,

b)  prom ot ing long term  digital preservat ion at  the library of dom est ic publicat ions through cooperat ion with the large Chinese digital inform at ion 

providers such as Tsinghua Tongfang, Wanfang Data, and Founder Elect ronics Co.Ltd.

Allm ählich wächst  bei der chinesischen Bevölkerung die Akzeptanz des I nternets als viertem  Medium . Aufgrund der täglich ansteigenden

I nform at ionsfülle im  I nternet  begann die "Nat ional Library of China "  in ihrer Eigenschaft  als Archivbibliothek im  Jahre 2003 dam it , sich m it  Wegen und

Möglichkeiten zur langfr ist igen Archivierung chinesischer Webinhalte auseinander zu setzen. 

Dieser Vort rag stellt  die bisherigen Akt ivitäten der "Nat ional Library of China" auf diesem  Gebiet  vor:  

a)  Langzeitarchivierung von Webinform at ionen einschließlich Selekt ionskriter ien bzgl. der zu archivierenden Objekte, technischer Lösungen,



Arbeitsm odell und Arbeitsprozesse 

b)  Förderung von Langzeitarchivierung an der für nat ionale Publikat ionen zuständigen Bibliothek durch Kooperat ion m it  den großen chinesischen

Anbietern von digitalen I nform at ionen, wie zum  Beispiel Tsinghua Tongfang, Wanfang Data und Founder Elect ronics Co.Ltd.

Julien Masanès - European Digita l Archives, France

W eb Archiving: a  collaborat ive effort  in progress

The web is a vir tually infinite inform at ion space, and archiving its ent irety, all it s aspects, is a Utopia. The am ount  of inform at ion presents a challenge, 

but  it  is neither the only, nor the m ost  lim it ing one given the cont inuous drop in storage device costs. Significant  challenges lie in the m anagem ent  and 

technical issues of the locat ion and collect ion of web sites. They will be br iefly presented.

Because of this, archiving the web is a task that  no single inst itut ion can fulfil alone. I t  requires a collaborat ive effort  in which there is a natural division 

of roles in space (breadth and depth of the inform at ion space)  as well as a potent ial funct ional division of tasks.

But  working collaborat ively in this dom ain entails a m ethodological clar ificat ion as well as the definit ion of com m on standards & tools in a dom ain where 

t radit ional preservat ion pract ices have been unprecedented challenged. Progress in this dom ain will be presented, m ainly carr ied out  by the 

I nternat ional I nternet  Preservat ion Consort ium  ( I I PC)  a consort ium  of 12 nat ional librar ies and the I nternet  Archive.

Web archiving requires also the m astering of com plex processes in an ext rem ely diverse and cont inuously changing technological environm ent . The 

em ergence of a new type of technology partners for cultural inst itut ions will also be presented with the exam ple of collaborat ion between the I nternet  

Archive and the European digital Archive with archives and librar ies.

Das I nternet  ist  ein unendlicher vir tueller I nform at ionsraum ;  es kom plet t  m it  all seinen Aspekten archivieren zu können ist  utopisch. Die Menge an

I nform at ionen an sich stellt  schon eine große Herausforderung dar, jedoch ist  sie weder die einzige, noch die größte Herausforderung bezogen auf die

stet ige Abnahm e der Kosten für die Speicherm edien. Die Lokalisierung und die Sam m lung von Webseiten stellen große Herausforderung an die

organisator ische und technische Handhabung. Dies soll hier kurz er läutert  werden. 

Die Archivierung des I nternets kann nicht  eine einzige I nst itut ion allein bewält igen. Dazu benöt igt  m an kooperat ive St rukturen, die die natür liche

Aufteilung des World Wide Web (Weite und Tiefe des I nform at ionsraum es)  und die potenzielle funkt ionale Aufteilung der Aufgaben regeln. Arbeitsteilige 

Kooperat ion auf diesem  Gebiet  benöt igt  jedoch eine m ethodische Klärung sowie die Definit ion gem einsam er Standards und Werkzeuge;  und dies in

einem  Bereich, in dem  Langzeitarchivierung t radit ioneller Objekte beispielhaft  um gesetzt  wurde. Entwicklungen auf diesem  Gebiet  werden hier 

vorgestellt ,  die zum  größten Teil von dem  "I nternat ional I nternet  Preservat ion Consort ium  ( I I PC)"  (ein Konsort ium  aus zwölf Nat ionalbibliotheken und

dem  I nternetarchiv)  voranget r ieben wurden. Webarchivierung erfordert  die Leitung kom plexer Prozesse innerhalb eines vielfält igen und sich

fortwährend ändernden technischen Um felds. Die Entstehung eines neuen Typus von technologisch speziell auf diesem  Gebiet  erfahrenen Partnern der

kulturell verantwort lichen I nst itut ionen wird anhand des Beispiels der Kooperat ion zwischen dem  "I nternet  Archive" und dem  "European Digital Archive" 

m it  Archiven und Bibliotheken vorgestellt .

Elisabeth Niggem ann -  Die Deutsche Bibliothek ( DDB) , Germ any

Preserving our digita l heritage -  w eaving the w eb of t rust

Many digital objects have a last ing value and significance. As an im portant  part  of our cultural heritage they need to be collected and preserved for 

current  and future generat ions of researchers. I n the analogue world we have established cr iter ia for select ion, standardized technologies and well 

defined responsibilit ies for preservat ion. I n the digital world, responsibilit ies, technology and select ion have to be redefined and established. There is an 

urgent  need to do this, because digital objects have a lim ited shelf life and the r isk of loss is therefore im m inent . This is especially t rue for the 

preservat ion of the great  num ber of freely float ing objects in the World Wide Web. But  the m ere storage of digital content  is not  even enough. A t rue 

preservat ion st rategy also needs to ensure the long term  accessibilit y to and usage of the stored objects. I t  is this com binat ion of long term  storage 

and long term  usabilit y that  defines a " t rusted digital repository" .

Developing the r ight  technology and establishing the adequate organisat ional st ructure is not  an easy task, but  set t ing up cr iter ia of select ion m ight  

even be harder. We need answers to the quest ion what  docum ents researchers need today and what  they will need tom orrow or in the far future. We 

need the r ight  guidelines for select ion or valuable resources will have disappeared tom orrow.

Because of the high-speed, high-price, high- r isk issues of digital preservat ion, it  can only be addressed in a cooperat ive way. What  is needed is a 

coordinated web of t rusted digital repositor ies with preservat ion policies that  guarantee long term  archiving as m uch as long term  usabilit y.

Viele digitale Objekte besitzen einen langfr ist igen Wert  und auch eine solche Bedeutung. Da sie einen entscheidenden Bestandteil unseres kulturellen 

Erbes bilden, ist  es wicht ig, sie für diese und künft ige Generat ionen von Wissenschaft lern zu sam m eln und langfr ist ig zu archivieren. Für analoge

Objekte gibt  es hinsicht lich der Langzeitarchivierung feste Auswahlkr iter ien, standardisierte Technologien und definierte Verantwort lichkeiten. Für

digitale Objekte m üssen diese St rukturen jedoch neu definiert  und etabliert  werden. Es besteht  dr ingender Handlungsbedarf, da das Risiko des Verlusts

aufgrund ihrer geringen Lebensdauer außerordent lich hoch ist . Dies t r ifft  besonders auf die Langzeitarchivierung einer Vielzahl von digitalen Objekten

zu, die wahllos und unkont rolliert  über das World Wide Web verbreitet  werden. Die bloße Aufbewahrung dieser digitalen Objekte ist  jedoch bei weitem

nicht  ausreichend. Benöt igt  werden St rategien zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte, die sowohl den Zugang als auch die Nutzung langfr ist ig

gewährleisten. Diese Kom binat ion aus Langzeitarchivierung und Langzeitnutzung zeichnet  ein zuverlässiges digitales Repository aus. 

Es ist  keine einfache Aufgabe, die r icht ige Technologie zu entwickeln und die notwendigen organisator ischen St rukturen bereit  zu stellen;  die größere

Herausforderung ist  es jedoch, die Auswahlkr iter ien zu definieren. Wir benöt igen Antworten auf die Frage, welche Dokum ente Wissenschaft ler heute

und in Zukunft  benöt igen. Wir benöt igen ebenso geeignete Richt linien für die Auswahl dieser Dokum ente bzw. Objekte, andernfalls werden wertvolle

Ressourcen schon bald verschwunden sein. 

Hohe Kosten, rasante Entwicklungen und große Risiken stellen Herausforderungen an die digitale Langzeitarchivierung, die nur gem einsam  und

kooperat iv bewält igt  werden können. Benöt igt  wird daher ein koordiniertes Netz von vert rauenswürdigen digitalen Repositor ies und geeignete

St rategien zur digitalen Langzeitarchivierung, die langfr ist ig die Erhaltung und Nutzung von digitalen Objekten sicherstellen.

Nancy McGovern and Marcy Rosenkrantz -  Cornell University Library ( CUL) , USA

Cornell University Library Open Archival I nform at ion System

Cornell University Library (CUL)  has developed nine pr ior ity goals for the com ing years in support  of its st rategic plan. CUL's digital preservat ion efforts 

are well established, and include a highly acclaim ed "Digital Preservat ion Managem ent"  workshop. So it  is natural that  one of its pr ior it ies is to develop 

an OAI S-com pliant  digital preservat ion system  for its digital assets within three years.

We will discuss our work plan and progress to date, which includes a "Digital Preservat ion Policy Fram ework", a full review of the OAI S reference m odel 

that  form s our own requirem ents for such a system , an elevator pitch for the project , and a draft  select ion policy and associated procedures.

A related project  is called "Ensuring Access to Mathem at ics Over Tim e", funded by the Nat ional Science Foundat ion. This is a collaborat ive effort  with 

SUB Göt t ingen to preserve serial literature in m athem at ics. SUB Göt t ingen will preserve journal art icles from  its digit izat ion of Springer m athem at ics

journals. CUL is preserving m athem at ics literature from  its Project  Euclid. I n this presentat ion we will discuss the progress we have m ade thus far and 

our plans for the final year of our project . We will discuss the im plem entat ion of collaborat ively adm inistered, physically dist r ibuted digital preservat ion 

system s, such as the ones at  CUL and SUB Göt t ingen and the unique set  of challenges they present . Scenarios and use cases we have developed, and

agreem ents we've m ade will be discussed, as well.

Die Cornell University Library (CUL)  hat  für die kom m enden Jahre neun prim äre Ziele entwickelt , um  ihren st rategischen Plan zu verwirklichen. Es gibt

bereits Maßnahm en der Bibliothek im  Bereich der digitalen Langzeitarchivierung, beispielsweise einen allseits anerkannten "Digital Preservat ion

Managem ent"  Workshop. Eine Prior ität  besteht  daher darin, innerhalb der nächsten drei Jahre ein OAI S-kom pat ibles digitales

Langzeitarchivierungssystem  für die eigenen digitalen Bestände zu entwickeln. 

Wir präsent ieren dieses Vorhaben und die bis dato erzielten Fortschrit te, welche folgendes um fassen:  Rahm enricht linien für St rategien zur digitalen

Langzeitarchivierung (Digital Preservat ion Policy Fram ework) , eine ausführliche Darstellung über das OAI S Referenzm odell,  das unsere eigenen

Anforderungen an ein solches System  erfüllt ,  eine kom pakte Selbstpräsentat ion und den Entwurf eines Dokum entes zu Selekt ionskriter ien und den

dam it  verbundenen Prozessen. 

Ein hierm it  verwandtes Projekt  ist  das durch die Nat ional Science Foundat ion geförderte Projekt  "Ensuring Access to Mathem at ics Over Tim e". Dabei



handelt  es sich um  ein Gem einschaftsprojekt  m it  der SUB Göt t ingen, bei dem  m athem at ische Serienliteratur langfr ist ig archiviert  wird. Die SUB

Göt t ingen archiviert  Zeitschriftenart ikel der von ihr digitalisierten Springer Mathem at ikzeitschriften, die Cornell University Library archiviert

m athem at ische Literatur ihres Euclid-Projektes. I n unserem  Vort rag werden wir den bisherigen Fortschrit t  auf diesem  Gebiet  und unsere weiteren Pläne

für das letzte Projekt jahr erörtern. Unser Vort rag behandelt  die I m plem ent ierung digitaler Langzeitarchivierungssystem e, wie die der Cornell University

Library und der SUB Göt t ingen, die zwar kooperat iv verwaltet  werden, sich aber an verteilten Orten befinden, und die dam it  verbundenen einzigart igen

Herausforderungen. Erörtert  werden außerdem  von uns entwickelte Szenarien und Anwendungsfälle sowie von uns get roffene übereinkünfte /

Abkom m en.

Stefan Strathm ann &  Heike Neuroth -  Göt t ingen State and University Library ( SUB) , Germ any

Developing a Nat ional Preservat ion Policy: Experiences in Germ any

One of the versat ile tasks of the project  nestor is to develop guidelines for the long- term  preservat ion of digital objects in Germ any and to propose 

nat ional preservat ion st rategies.

A nat ional preservat ion policy form s the fram ework for the efforts within the long- term  preservat ion and thus determ ines intent ions, aim s and 

responsibilit ies. A possible preservat ion policy needs to consider a range of different  factors, as e.g.

-  the federal st ructure in Germ any and thus the relat ion between the Federal Governm ent  and the several States

-  the interests of the part icular inst itut ions (archives, librar ies, m useum s, universit ies etc.)

-  the needs which result  from  m anaging different  m aterial ( text , im age, audio, pr im ary data etc.)  and

-  the different  professional and financial responsibilit ies as well as the r ights issues that  are inherent  in the digital preservat ion.

This paper will sum m arize the results that  have been m ade in the nestor project  concerning the developm ent  of a nat ional preservat ion policy.

Eine der vielfält igen Aufgaben des Projektes nestor besteht  darin, Richt linien für die Langzeitarchivierung digitaler Objekte in Deutschland zu entwickeln

und nat ionale St rategien vorzuschlagen. 

Eine nat ionale LZA-Policy steckt  den Rahm en der Bem ühungen um  die Langzeiterhaltung digitaler Objekte ab und legt  Absichten, Ziele und

Zuständigkeiten fest . 

Eine zu entwickelnde LZA-Policy m uss eine Reihe unterschiedlicher Faktoren berücksicht igen wie z.B. 

-  die föderale St ruktur in Deutschland und dam it  das Verhältnis von Bund und Ländern, 

-  die I nteressen der unterschiedlichen Berufsstände (Archiv, Bibliothek, Museum , Universitäten etc.) , 

-  die Notwendigkeiten, die sich aus der Behandlung unterschiedlicher Materialarten (Text , Bild, Audio, Prim ärdaten etc.)  ergeben und 

-  Fragen nach den sachlichen und finanziellen Zuständigkeiten sowie jur ist ische Aspekte, die sich aus der digitalen Langzeitarchivierung ableiten. 

Der Vort rag wird die bisherigen Ergebnisse zusam m enfassen, die im  Rahm en des Projekts nestor zur Entwicklung einer nat ionalen LZA-Policy erzielt  

wurden.

Johan Stapel –  Nat ional Library of the Netherlands ( KB) , The Netherlands

W orkflow  m anagem ent  in an operat ional archiving environm ent

I n 2003 the digital archiving system  of the Nat ional Library of the Netherlands (KB)  was taken into product ion. This system  is called the e-Depot  and its 

technical heart  is the I BM system  called Digital I nform at ion Archiving System  (DI AS) . The KB e-Depot  is dedicated to the long- term  storage of and 

access to large quant it ies of digital publicat ions. Current ly, the system  has ingested several m illions of digital objects. This presentat ion will explicate 

how the way we have organized the workflow processes in this operat ional digital archiving environm ent .

2003 wurde das digitale Archivsystem  der Nat ionalbibliothek der Niederlande (KB)  in Bet r ieb genom m en. Das System  heißt  e-Depot  und ihm  liegt  als

technischer Kern das I BM-System  DI AS (Digital I nform at ion Archiving System )  zugrunde. Das e-Depot  der KB dient  dazu, große Mengen digitaler

Publikat ionen langfr ist ig zu archivieren und verfügbar zu m achen. Zur Zeit  sind bereits m ehrere Millionen digitale Objekte in das System  eingespeist .

Dieser Vort rag wird er läutern, wie wir die Workflowprozesse dieses digitalen Archivierungssystem s organisiert  haben.

Xiaolin Zhang and Zhixiong Zhang -  Chinese Academ y of Sciences ( CAS) , China

Developing a Nat ional Preservat ion Netw ork for  STM e- Journals

China is facing urgent  needs for collaborat ive digital preservat ion st rategies. The situat ion is m ore acute for foreign STM m aterials cr it ical to key 

research and educat ional inst itutes, because, on one hand, in all of those inst itutes, STM e- journals becom es the m ajor part  of their  library resources 

and represents the m ain st ream s of use, on the other hand, few of them  have developed st rategies and plans for long- term  preservat ion and fewer 

have placed these efforts in a nat ionally coordinated and collaborat ive context .

I n this presentat ion, following an analysis of current  pract ices in STM digital resources m anagem ent  in China, challenges are br iefly explored for 

im plem ent ing an econom ically sound, service reliable, and organizat ionally sustainable digital preservat ion undertaking, and needs are recognized for a 

nat ionally collaborat ive preservat ion st rategy and its corresponding policy fram ework to guide and coordinate preservat ion efforts of each and all the 

inst itutes.

St ructure m odels for Chinese nat ional collaborat ive STM preservat ion networks are elaborated, considering (1)  the technological, econom ic, 

adm inist rat ive, and m anagerial responsibilit ies incurred by joining the nat ional network, (2)  the exist ing st ructures and responsibilit y schem es of 

current  library system s, consort ia, and other collaborat ion arrangem ents, especially in term s of digital resource developm ent , and (3)  various possible 

responsibilit y relat ions am ong various players, of any nat ional preservat ion network, such as owners, preserving inst itut ions, repository m anagers, 

targeted service audience, and preservat ion funding agencies, etc. Special considerat ion is further extended to the requirem ents for and possible 

im plem entat ion schem es for fail- safe m echanism s and succession planning in different  contexts.

Policies for im plem ent ing and m anaging a nat ionally coordinated dist r ibuted network of t rustable repositor ies are further discussed, including the 

select ing and ent rust ing of repository m anagers, coordinat ing and m onitor ing their  preservat ion ingest , planning and m anagem ent, and provision of 

public services, and evaluat ing operat ions and m anagem ent  soundness, for openly verifiable and collaborat ively m anageable repository network;

I ntegrat ion of the nat ional STM digital preservat ion system  into the nat ional science and technology infrast ructure (NSTI )  is discussed, including 

incorporat ing digital preservat ion into NSTI  st rategy and policy fram ework, organizing preservat ion repositor ies as part  of NSTI  services, coordinat ing 

preservat ions of STM publicat ions with preservat ion efforts of other scient ific resources (such as scient ific data) , and very im portant ly, channel NSTI  

funding into developm ent  and m aintenance of the nat ional STM preservat ion network.

China steht  einem  dringenden Bedarf an kooperat iven digitalen Erhaltungsst rategien gegenüber. Die Situat ion ist  besonders akut  für ausländisches

STM-Material, das von grundsätzlicher Bedeutung für Forschungs-  und Bildungsinst itute ist . Einerseits m achen in all diesen I nst ituten elekt ronische

STM-Zeitschriften zunehm end den größten und m eistgenutzten Teil der Ressourcen aus und andererseits haben nur wenige von ihnen St rategien und

Planungen zur langfr ist igen Bewahrung dieser Bestände entwickelt  und noch weniger diese in einen nat ional koordinierten und kooperat iven

Zusam m enhang eingebracht . 

Wir beginnen diese Präsentat ion m it  einer Analyse derzeit iger Prakt iken in der Verwaltung digitaler Quellen in China, dann werden kurz die

Herausforderungen erkundet , die eine ökonom isch stabile, verlässliche und organisator isch nachhalt ige Anst rengung im  Bereich digitaler Erhaltung

bedeutet . Weiterhin wird der Bedarf an einer nat ionalen kooperat iven Bewahrungsst rategie und einem  entsprechenden Rahm enprogramm  

herausgestellt ,  welche die Bewahrungsm aßnahm en der einzelnen I nst itute leitet  und koordiniert . 

Es werden St rukturm odelle für ein chinesisches nat ionales kooperat ives Bewahrungsnetz für STM ausgearbeitet , unter Berücksicht igung 

1. der technologischen, ökonom ischen und verwaltungsm äßigen Verantwortung, die eine Teilnahm e am  nat ionalen Netz m it  sich br ingt , 

2. der exist ierenden St rukturen und Verantwortungsbereiche des bestehenden Bibliothekssystem s, der Konsort ien und anderer kooperat iver 

Einr ichtungen, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung digitaler Quellen, und 

3. verschiedener m öglicher Verantwort lichkeiten unter den Teilnehm ern an einem  nat ionalen Bewahrungsnetz, wie Besitzern, Archiven,

Bestandsm anagern, Zielpublikum , Förderungseinr ichtungen usw. 

Besondere Berücksicht igung finden schließlich die Erfordernisse an ausfallsichere Mechanism en, m ögliche Pläne zu ihrer I m plem ent ierung und die

Nachfolgeplanung in verschiedenen Zusam m enhängen. 

Des Weiteren werden Maßnahm en für den Aufbau und die Verwaltung eines nat ionalen, koordinierten, verteilten Netzes vert rauenswürdiger Archive



diskut iert . Dies schließt  die Auswahl und Verantwortung der Bestandsverwalter sowie die Koordinierung und überwachung der Dokumentaufnahm e,

Planung und Verwaltung, die Bereitstellung öffent licher Dienste, die Bewertung der Qualität  von Bet r ieb und Verwaltung für ein öffent lich kont rolliertes

und kooperat iv verwaltetes Archivierungsnetzwerk ein. 

Die I ntegrat ion des nat ionalen Erhaltungssystem s für digitale STM-Literatur in die nat ionale I nfrast ruktur für Wissenschaft  und Technologie (NSTI )  wird

erörtert , einschließlich der überführung der digitalen Bestandserhaltung in die NSTI -St rategie und –Rahm enprogram m e, die Organisat ion von digitalen

Archiven als NSTI -Dienst leistung, die Koordinat ion der Bewahrung von STM-Publikat ionen m it  den Erhaltungsakt ivitäten anderer wissenschaft licher

Quellen (wie wissenschaft licher Daten) , und – besonders wicht ig – die Ausrichtung der NSTI -Förderung auf die Entwicklung und Erhaltung eines

nat ionalen Netzes zur STM-Erhaltung.


