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Die Abteilung Astronomie des Instituts f�ur Astro-nomie und Astrophysik (IAAT) betreibt auf demGel�ande der Sternwarte zwei Teleskope: Einen 30m-Refraktor mit einer Brennweite von 5m, der vonZeiss f�ur den Heidelberger Nobelpreistr�ager CarlBosh (1874-1940) gebaut wurde. Es wird im Rah-men des Astronomishen Praktikums und f�ur �o�ent-lihe F�uhrungen durh die Astronomishe Vereini-gung T�ubingen (AVT, http://magellan.tat.physik.uni-tuebingen.de/�avt/) verwendet:
Weiterhin gibt es ein 40m-Spiegelteleskop, das Endeder 50er-Jahre gebaut und dann zun�ahst in den 60er-Jahren in S�udafrika zur Photometrie eingesetzt wurde.Anfang der 70er-Jahre zog es f�ur drei Jahre auf den�Atna um, wo ebenfalls photometrishe Untersuhungendurhgef�uhrt wurden. Danah fand es seinen heutigenPlatz auf dem Gel�ande des IAAT an der Waldh�auserStra�e, wo es allerdings nur noh gelegentlih genutztwurde:
Zu Beginn der 90er-Jahre wurde eine CCD-Kamera(SBIG ST-7) angesha�t und seitdem systematish ander Wiederaufnahme des Beobahtungsbetriebes gear-beitet. Die Teleskoph�utte, in der das 40m-Teleskopsteht, ist inzwishen vollst�andig in das Computernetzdes IAAT integriert.Im Jahr 1998 wurde mit der Besha�ung eines Gitter-spektrographen zus�atzlih die M�oglihkeit zur Spektro-skopie gesha�en. Dazu mu�te allerdings die Montie-rung an das neue Instrument angepa�t werden. Dies istin Zusammenarbeit mit der Werkstatt des Instituts er-folgt:
Mit unserem Spektrographen ist die Spektrosko-pie hellerer Objekte m�oglih. Im Rahmen desFortgeshrittenenpraktikums der Experimentalphysik(http://astro.uni-tuebingen.de/�prakt/) wird er z.B. f�urdie Aufnahme von Sonnenspektren eingesetzt.
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Spektren von Sternen vershiedener Spektralklassen,die mit unserem Spektrographen aufgenommen wurdenMehrere Diplom-, Staatsexamens- und Doktorarbeitensind inzwishen mit Hilfe moderner CCD-Photometrieund -Spektroskopie am IAAT angefertigt worden. Dieenge Zusammenarbeit mit unserer Werkstatt und un-serem Elektroniklabor mahte die shnelle Umset-zung praktisher Erfahrungen m�oglih. So wurden z.B.Einstellm�oglihkeiten am Spektrographen verbessert,eine interne Flat�eldeinrihtung sowie eine Hg-Ne-Vergleihslihteinheit konstruiert, und die Nahf�uhrungdes Teleskops mit Hilfe einer SBIG ST-4 CCD-Kamera,die an einem C5-Teleskop installiert worden ist, reali-siert:
Im Jahr 1999 wurde eine weitere SBIG ST-7E CCD-Kamera angesha�t, die eine vor allem im blauen Spek-tralbereih deutlih erh�ohte Emp�ndlihkeit hat.Zur Zeit wird ein Photometrieprogramm durhgef�uhrthat, das zum Ziel hat, vershiedene variable Objektezu beobahten. Dazu z�ahlen z.B. die Begleitsterne vonstarken R�ontgenquellen wie Her X-1 (Neutronenstern)oder CygX-1 (Shwarzlohkandidat). Das folgende Bildzeigt eine typishe CCD-Aufnahme, die mit 15 Sekun-den Belihtungszeit mit unserem Teleskop im V-Bandgemaht wurde (CygX-1 ist in der Mitte):
Interessiert? Als StudentIn k�onnen Sie mithelfen, unse-re Forshungsarbeiten im Rahmen einer Diplom- oderZulassungsarbeit voranzutreiben.Weitere Informationen �nden Sie im Internet:http://astro.uni-tuebingen.de/�d

Im derzeit laufenden Photometrieprogramm werdenl�angere Serien von Aufnahmen gemaht, die die ge-samte Periode des beobahteten Systems �uberdeken.Die Auswertung erfolgt mit selbstentwikelter Softwa-re. Diese liefert dann die relativen Helligkeiten im Ver-gleih zu den anderen Sternen auf dem Bild. Mit Hilfeder daraus gewonnenen Lihtkurven wurde z.B. im Fal-le von des Doppelsternsystems Cyg X-1 (Periode 5.6Tage) die Periodenbestimmung so weit verbessert (Ge-nauigkeit der Epohe, d.h. Phase 0, vorher: +/� 24h,nahher +/� 4h), da� Beobahtungen mit dem R�ont-gensatelliten RXTE zu einer bestimmen Orbitalphaseangesetzt werden konnten um die Phasenabh�angigkeitseiner R�ontgenlihtkurve im Detail zu studieren.
Im Rahmen unseres Beobahtungsprogramms werdenz.Zt. Winkelkodierer an der Stunden- und Deklinations-ahse installiert, die �uber eine digitale Anzeige das Ein-stellen und Identi�zieren von lihtshwahen Objekte er-leihtern werden. Damit ist die Voraussetzung geshaf-fen, um ein eÆzientes Monitoring einer ganzen Reihevon interessanten Objekten wie z.B.� Supernovae� Kataklysmishe Variable� Wei�e Zwerge und Vorl�auferdurhzuf�uhren, die teilweise Programmsterne andererProjekte (z.B. im Rahmen des Whole Earth TelesopeProjet) sind. Im Fall von Anomalit�aten werden dieseBeobahtungen durh weitere Beobahtungen mit ter-restrishen Gro�teleskopen sowie Satelliten erg�anzt.Dazu sind kurzfristig folgende Arbeiten notwendig:� Berehnung eines Pointing-Modells, d.h. die Anpas-sung der Teleskopstellung (Ahsenwinkel) an die Him-melskoordinaten� Anwendung und Erweiterung bestehender Auswerte-software� Automatisierung der Auswertung� Erstellen von Lihtkurven und deren Auswertung mitbestehender Software� Monitoring vom kataklysmishen Variablen in Zusam-menarbeit mit der Sternwarte G�ottingenWeiterhin wird momentan an der Installation einesStern- bzw. Wolkensensors gearbeitet. Dazu wird eineSBIG ST-6 CCD-Kamera w�ahrend der gesamten Nahtfortlaufend Bilder des Zenitbereihs (a. 70 Grad) auf-nehmen. Diese aktuelle Himmelsansiht soll sp�ater aufdem WWW �o�entlih zug�anglih sein. Die daf�ur not-wendige Software wird noh entwikelt werden.
Der Komet Hale-Bopp �uber der T�ubinger SternwarteM�arz 1997 (Photo R. Beker)


