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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wir haben unser Versprechen gehalten und widmen, 
wie bereits im letzten RZ-Info angekundigt, einen 
groRen Teil der vorliegenden Ausgabe den aktuellen 
Arbeiten im Bereich Netzwerkinfrastruktur und deren 
Administration. Ich mochte hier besonders den neuen 
B-WIN-AnschluR erwiihnen, ilber den sich nach und 
nach ein spurbarer Geschwindigkeitszuwachs bei der 
Nutzung des Internets einstellen wird. Auch der zur Zeit 
mit Hochdruck vorangetriebe Ausbau des Campus- 
Netzwerkes HORUS nach modernsten Gesichtspunkten 
liefert einen Beitrag zu mehr Nutzerfreundiichkeit und 
vor allem zu mehr Stabilittit. 
Fiir die vielen Benutzer unserer Novell-Server d u d e  interessant sein, d d  sie 
nun auch von zuhause via Modem oder ISDN auf ihre Sewer-Daten zugreifen 
kannen. Derzeit werden erhebliche Geldbetrage in den Ausbau der externen 
Zugangsm6glichkeit investiert. Dadurch ennaglichen wir es auch weiterhin, 
jedem Universiutsangehorigen, ob Student oder Mitarbeiter, diesen Dienst 
kostenlos(!) anzubieten. 
Im Bereich Software-Bereitstellung I a t  sich ebenfalls Neues vermelden. Vor 
kurzem unterzeichneten wir einen Vertrag mit Corel iiber eine Landeslizenz 
f i r  das Saarland. Vor allem mit deren Grafik- und Office-Paketen hoffen wir, 
eine vernilnftige, sehr preisgunstige Alternative zu Microsoft-Produkten 
bereitstellen zu konnen. 
Es erwarten uns also auch f i r  1997 umfangreiche und interessante Aufgaben. 
In diesem Sinne wiinschen wir Ihnen ein friedliches und beschauliches Weih- 
nachtsfest und uns allen einen schwungvollen Start im neuen Jahr. 

Matthias Schuler 

Recl~enzentrum der Universitat des Saarlandes 
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Das HORUS-Netz - Stand der Entwicklrtng 

B ereits 1988 haben die Universitrit und das Wie sehen die Umbaumaflnahmen irn Detail 
Rechenzentrum einen HBFG-Antrag f i r  aus? 

den Ausbau von HORUS gestellt. Ziel des 
Ausbauprogramms ist eine fllchendeckende Bevor rnit dem eigentlichen Umbau begonnen 
Versorgung aller Uni-Geblude mit Kommuni- wird, beauhgt  das staatliche Hochbauamt ein 
kationsinfrastruktur. Ingenieurbiko mit einer Ausschreibung, die mit 
Erst in diesem Jahr(!) bekamen wir die Geneh- Hilfe zweier RZ-Mitarbeiter erarbeitet wird. 
migung erteilt. Das Geld steht jedoch nicht auf DabSiWerden sowohl die Gebludepl2ne als 
einmal zur VeAigung, sondem wird etappen- '7 auch die Benutzer und deren Bedtirfnisse be- 
weise im Verlauf der nlchsten vier Jahre be- rltcksichtigt. Danach erfolgt die Ausschreibung 
reitgestellt. .* - durch das hgenieurbiiro und die Auswertun- 
Im April diesen Jahres begannen nun die ersten gender Angebote: SchlieRlich w~rd der Auftrag 
BaumaRnahmen, die fir jedes Gebilude etwa durchdasstaatlicheHochbauamt erteilt und die 
ein halbes Jahr dauern. Die Reihenfolge der eigentlichen BaumaRnahmen beginnen. 
Bearbeitung der einzelnen Gebdude richtet sich *, - -- 
einerseits nach der bereits .vorhandenen In- - Als erstb bcstimmt man einen sogenannten 
frastruktur (unte~ersorgteiuerst) und anderer- DV-Raurtl, m dem alle Kabel zusarnrnenlaufen 
scits nach einer vom PrStsidialamt verabschie- Dieser Raurn muR mBglichst zentral liegen, da 
deten Prioritltenliste. die Kabrlliinge zwischen Biiro und Verteiler 
Als erstes waren die Geblude 15 und : cht mehr als 90 Meter betragen darf. Von der 
(Rechts- und WirtschMssenschaften) and eckdose irn Biiro bis zum PC und vom Ver- 
Keihe, die bereits ab Dezember 19'96 ihre ne iIer zum Port wird jeweils eine Kabellage 
Infrastruktur nutzen klimen. ; m fiinf Metern einkalkuliert, so da8 man auf 
Zur Zeit sind die Geblude 36 (1nform&ik)-6nd eine maximale Gesamtliinge von 100 Metern 
16 (Rechts- und Wirtsch&issensc@ften~ in kommt. Hat ein Gebaude so groSe AusmaRe, 
Bearbeitung, rnit deren Fertigstellung man bis d d  dies nicht mbglich ist, miissen mehrere 
April b m .  Mai 1997 technct. - DV-Nume eingerichtet werden. 
Irn November 1996 w r d e  rnit den Gebauden -. 
4 und 28, im Dezemberl996 m+dem Geblude ~ d - w a $ ~ d ~ ~ ~ e m b o h t u n ~ e n  f i r  die Ka- 
14 (alles zentrafe VenGaltung) begonnen. 7 belkanaile vorgenoitkfen':Dies ist aus verschie- 
Im Januar 9 folgt die F e s t l e g u n g c W $ ~ i - ~ -  dcnen Grltnden recht z e i m F n d i g .  Einerseits 
Geblude. Zwisch$nzeitfich muaten allerdings- " muR eine groae Zahl eon Bohrungen durch- 
wegen Neuberufungen zusatzlicq einzelpe gefihrt werden, andererseits miissen diese 
Lehrstllhle in vier anderen Gebludefimit neuer '*-- Arbeiten, &sic kii-rn&d Staub verursachen, 
Infrastruktur ausgestattet werden, und mar- "'au~ RITckSicht aiif dTeTenutzer oft auaerhalb 
ohne die Bereitstellung zus2tzlicher Personal der regultiren Arbeitszeit erfolgen. Dies wie- 
und Geldmittel. derum Alhrt immer wieder zu Zugangsproble- 

men, was die Arbeiten mitunter unnBtig verlb- 
gert. 
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Besonders aufwendig sind die Bohrungen, die 
in den sog. Brandabschnitten stattfiden, da die 
Feuerschutzverordnungengenaustenseingehal- 
ten werden miissen. Als Material f i r  die Bril- 
stungskanale wird nicht mehr wie bisher 
Kunststoff, sondernaus feuerschutztechnischen 
Griinden Stahlblech verwendet. Was die Arbei- 
ten auch recht schwierig macht, ist die Tatsa- 
che, daR altes und neues System parallel laufen 
miissen. Die endgiiltige Demontage des alten 
Systems erfolgt erst nach Inbetriebnahme des 
Neuen. 

In dem neuen System werden zwei Arten von 
Kabeln verlegt: 

Eine neue 220 Volt Versorgung f i r  EDV- 
Gerate, die dadurch vom restlichen Strom- 
netz getrennt betrieben werden sollen. 
Ein 300-MHz Kategorie-5-Kabel (auch 
PIMF-Kabel, Paar In Metall Folie), das so- 
wohl als Telefonleitung wie auch als Daten- 
anschluRleitung benutzt werden kann. Dies 
wird letztendlich durch die Nutzung be- 
stimmt und durch einen entsprechenden 
Einschub festgelegt. 

Als Grundregel f i r  die Anzahl der Steckdosen 
gilt: Pro Arbeitsplatz werden je ein Kabel fiir's 
Telefon und eines f i r  Datenanschliisse mit je 
einer Schuko-Doppelsteckdose kalkuliert. Dies 
erlaubt vier Anwendungen an einem Arbeits- 
platz. 
Bei zwei Arbeitsplatzen wiirde man ein Tele- 
fonkabel und zwei Datenkabel kalkulieren. Fiir 
die Umstellung vom alten zum neuen System 
entstehen den Instituten keine Kosten. Kabel 
und Netzwerkanschliisse werden kostenlos 
vom Rechenzentrum ausgetauscht und ange- 
paRt. 

Von Bus-Systemen zu sternformiger Ver- 
kabelung 

Bisher wurden sogenannte Bus-Systeme ver- 
wendet. Diese lieBen sich m a r  auf einfache 
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Art erweitern, jedoch dwch Unwissenheit eines 
Einzelnen auch komplett lahmgelegen. Die 
S~s teme  waren dadurch recht stijranfsillig. 
Nach der Neuverkabelung gibt es fdr jeden 
Teilnehmer einen separaten Anschlul), und 
Probleme eines Teilnehrners haben keine Aus- 
wirkungen mehr auf andere Teilnehmer. Au- 
Rerdem erlaubt dieses Verkabelungssystem 
eine bessere Skalierbarkeit der vorhandenen 
Bandbreite im Netz. In Zusammenarbeit mit 
sogenannten Switched Port Hubs ktinnen im- 
mer nur so viele Rechner zu einer Collision- 
Domain zusammengefaRt werden, daR noch 
ausreichend Performance in einer 10 MBit- 
Collision-Domain zur Verfilgung steht. Im 
Extremfall kann einem LAN-Switch-Port nur 
ein einziger Rechner zugeordnet werden, der 
somit die gesamte Bandbreite f i r  sich nutzt, 
die bisher einem ganzen Gebaude zur Verfi- 

. gung stand. Die Organisation von Collision- 
Domains bzw. von Arbeitsgruppen, welche ein 
gewisses Sicherheitsbediirfnis haben, ist nun 
nicht mehr abhtingig von der geographischen 
Ausbreitung eines Bus-Systems, sondern kann 
am zentralen Punkt der Verkabelung einfach 
durch Zuordnung von Anschliissen zu einer 
aktivenNetzwerkkomponentedefiniertwerden. 

Von FDDI zu ATM und LAN-Switches 

Das datentechnische Konzept f i r  das HORUS- 
Netz sieht in Zukunft anstelle der Versorgung 
mit dem FDDI-Backbone ein ATM-Netz als 
Backbone f i r  den Uni-Campus vor. Innerhalb 
der Gebhde  werden leistungsmige LAN- 
Switches mit ATM-Uplink zum Backbone die 
Versorgung der LAN-Strukturen vornehmen. 
Die LAN-.Switches sind mit 155 MBit an den 
ATM-Backbone angeschlossen bzw. sind un- 
tereinander mit 100 MBit verbunden. Lei- 
stungsmige Server werden entweder direkt 
mit ATM-Interface im Backbone betrieben 
(sofern der Betreiber die Kosten fir  das ATM- 
Interface iibemimmt) oder mit 100 MBit Fast- 

Ethernet an einem LAN-Switch. Aufgrund 
ihrer Eigenschaften sind ATM- und LAN-Swit- 
ches den bisher angewandten Shared-Medien 
(FDDI-Ring und Ethernet-Bus) iiberlegen und 
werden zu einer deutlichen Verbesserung der 
Performance im Campus-Rechnernetz W e n .  
Parallel d m  verfilgt die Universiat ab Januar 
'97 iiber einen B-Win AnschluD von 34 MBit, 
der iiber einen Hochleistungs-Router direkt mit 
dem neuen ATM-Backbone wie auch mit dem 
alten FDDI-Backbone verbunden ist. 
Ein weiterer Vorteil der neuen LAN-Switches 
liegt in der Untenttltzung von V-LANs (virtu- 
elle LANs). Damit sind Broadcast-Domains 
gemeint, die sich nun ilber mehrere GebBude 
ausdehnen ktinnen, unabhiingig von der Rou- 
terstruktur. Bisher gab es pro GebBude in der 
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Regel eine Broadcast-Domain (also ein Sub- 
net.). Arbeitsbereiche wie 2.B. Jura oder Wirt- 
schaftswissenschaften dehnen sich aber iiber 
mehrere Gebgude aus und muaten in der Ver- 
gangenheit mehrere Subnetze nutzen, was nur 
mit entsprechendem Routing m6glich war und 
f i r  verschiedene Netzanwendungen zu Proble- 
men fihrte. In Zukunft kann ein Bereich wie 
Jura in einem Subnetz zusammengefal3t wer- 
den, unabhbgig davon, in welchem Geb2ude 
sich die einzelnen Teilnehmer befinden. Ein 
Routing innerhalb des Bereiches ist dann nicht 
mehr erforderlich. 

Monika Klar I Dieter Klein 
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Auf der 'imerholspur im Neb: 
Der neue B-WIN-AnschIuB 

P 

Ein rtweiter mPlX ist daf 
Verbesserung heim ~ n i ~ e e e s s - ~ i n w k h l w ~  

D ie Universitiit des Saarlandes ist seit M&z 
1994 mit einer 2 MBitIs Standleitung 

uber den Provider XLink in Karlsmhe an das 
Internet angeschlossen (siehe RZ-Info-Artikel 
,,Noch schneller in die Welt" - Ausgabe 19, 
1994). Besonders in letzter Zeit wurde die 
Verbindung in das innerdeutsche, sowie in das 
internationale Internet durch ein steigendes 
Datenaufkommen zusehens langsamer. Aus 
diesem Grunde hat das Rechenzentrum ge- 
meinsam mit dem Ma..-Planck-Institut (MPI) 
und dern Institut f i r  kiinstliche Intelligenz 
( D M )  eine Ltisung gehnden, einen 34 MBit/s 
Breitband-Wissenschaftsnetz-AnschluB (B- 
WIN) zu finanzieren. Die ofizielle Anbindung 
erfolgte am 09.12.96. 
Die drei Institutionen teilen sich fur das Jahr 
1997 gerneinsam eine Bandbreite von 
20 MBitls. National steht jedem die volle 
Bandbreite zur Vefflgung. International exi- 
stiert zur Zeit noch eine Begrenzung auf 
7 blBit/s. Die Gesamtkosten fiir das kommende 
Jahr belaufen sich auf600 TDM. 1998 wird die 
Ftirderung des Deutschen Forschungsnetzes 
(DFN) zuriickgenommen, wodurch sich die 
Kosten auf 850 TDM erhohen. 
Die europhschen Verbindungen werden teil- 
weise ebenfalls verbessert; das h&gt aber vom 
Einzelfall ab, weil mit dern neuen Provider auf 
europaischer Ebene andere Netze und Routen 
venvendet werden. 
Die fur uns wichtige USA-Konnektivitiit wird 
sich ab Mitte Januar 97 wesentlich verbessern, 
da der DFN-Verein dann eine 90 MBit/s - 
Leitung schaltet. 

Welche Vorteile bietet das B-WIN? 

Das B-WIN ist ein auf ATM (Asynchron 
Transfer Mode) basierendes, im Kernbereich 
155 MBitIs schnelles deutschlandweites Netz, 
das seit April 1996 in Betrieb ist. Bei der 
ATM-Technik werden die Daten in Zellen 
konstanter Liinge verpackt. Es konnen gleich- 
zeitig mehrerezellen verschiedener Kommuni- 
kationspartner auf einern Kabel Ubertragen 
werden. Bei den bisherigen Ubertragungsver- 
fahren wie FDDI, Ethernet, usw. handelt es 
sich um ein stochastisches Zuteilungsverfah- 
ren, das naturgema keine garantierte Band- 
breite zul#Bt. Im Gegensatz dazu kann bei 
ATM beim Verbindungsaufiau schon eine 
Bandbreite garantiert werden, was vor allern 
fir Sprach- und Videodaten von entscheiden- 
der Bedeutung ist. 

Der DFN-Verein 

Betreiber des B-WIN ist der DFN-Verein (Ver- 
ein zur Fordemng eines Deutschen For- 
schungsnetzes). Er wurde 1984 gegriindet und 
sorgt seither d d r ,  d d  allen Wissenschaftlern 
in Deutschland die technischen und organisato- 
rischen Voraussetzungen fir einen weltweiten 
Informations- und Datenaustausch geboten 
werden. Weitere Informationen uber den DFN- 
Verein und fiber B-WIN finden Sie unter der 
Adresse: 

http://www.dfn.de 

Monika Klar 1 Edgar Scherer 

D er UniAccess-Server ist ein Gedt der Fa 
Ascend mit dem schbnen Narnen MAX 

4000, welches das Einwtihlen von auBen in das 
u n i v e r s i ~ e  Rechnemetz der Universita des 
Saarlandes erlaubt und dariiber hinaus per 
Proxy auch in das Internet unterstlitzt. 

Riickblick 

Seit dem WS95196 stellt das Rechenzentrum 
jedem Mitglied der Universiut den Zugang ins 
Campus-Netz HORUS iiber analoge Telefon- 
verbindung (max. 28.8 KBytesls) oder ISDN 
(64 kbytesls) zur Verfiigung. Mittels Proxy- 
Server ktinnen auch weltweit Dienste im Inter- 
net genutzt werden. Damit war die Universitat 
des Saarlandes die erste UniversitiU in 
Deutschland, die jedem ihrer Mitglieder einen 
kostenlosen Zugang (analog/digital), kurz 
UniAccess genannt, in dieser Form zur Verfii- 
gung stellte. 

Schon sehr schnell wurde deutlich, daO die 
anhglich vorhandenen 30 KaniUe nicht aus- 
reichten und eine Enveiterung auf 60 Kanale 
im Januar '96 dringend erforderlich war. 
Gleichzeitig mit dem Hardware-Ausbau lief die 
Unterstiitzung beirn Einrichten der Klienten- 

software &die verschiedensten Betriebssysteme. 

Sie finden heute Installationshi[fen auf unse- 
rem WWW-Server unter: 
"http://kww m i n i  sb.de/netzehdem html" 

fur die Betriebssysteme Win3.x, IVin95, 
WinNT, Linux, Macintosh und Amiga. die 
standig erweitert b m .  ergiinzt werden (vergl. 
hierzu auch den Beitrag uber den Ausbau des 
uber den UnlAccess verfugbaren Dienstange- 
botes in diesem RZ-Info). Diese Seiten geben 
dern Benutzer (auch vielen anderen Universita- 
ten) Hi[festellung bei der Einrichtung seines 
PC'sfiir den UniAccess. 

Erfahrungen und Bewertung 

Die Stabilim des UniAccess (Ascend Max HP 
4000) ist im Laufe der Zeit durch Software- 
Updates erheblich verbessert worden. Weiter- 
hin wurde ein nveiter Account-Server 
(RADIUS-Server) installiert, so daO wir heute 
auf eine fast 100% Verfiigbarkeit des UniAc- 
cess vetweisen kbnnen. 
Wir &Men heute monatlich c a  60 000 analoge 
und digitale Anrufe, wobei die Zahl der digita- 
len (ISDN) Anrufe derzeit c a  15% bet@$ Im 
einzelnen sieht die Anrufstatistik fUr das Jahr 
'96 wie folgt aus: 
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AnzahI der Anrufe auf ASCENT 

I I I I I ' I , ,  

J a n  Feb Mar Apr Mai J u n  Jul  Aug S e p  Okt Nov 

Aus der Grafik ist ersichtlich, dal3 eine Ver- 
dreifaehung der TCPIIP-Verbindungen iiber 
den UniAccess von Januar '96 bis November 
'96 stattgefunden hat. Der Server vermittelt 
taglich ca. 2 Gigabyte uber den UniAccess. 
Beide Zahlen zeigen, daR dieser Dienst in- 
mischen eine zentrale Stellung eingenommen 
hat. 

Der rasante Anstieg der Nutzung des UniAc- 
cess-Servers zeigte in den letzten Monaten, 
insbesondere in den Abendstunden ab 21:OO 
Uhr, eine 100%ige Belegung von MAX. Das 
Rechenzentrurn der Universitat des Saarlandes 
hat trotz seines angespannten Haushaltes noch- 
mals ca. 80 TDbI fiir die Anschaffung eines 
zweiten MAX HP4000 investiert. Gleichzeitig 

wurde ein driner S2M-Prima-Multiplex-An- 
schlu0 geschaltet, wodurch die Anzahl der 
analogen und digitalen Anschliisse auf 90 Ka- 
n2le ausgeweitet werden konnte. Nebenbei 
bernerkt: die rnonatlichen Kosten Rlr die drei 
S2M-Anschlilsse belasten den Haushalt des 
Rechenzentrums mit ca. 1.600 DM. 

Wir hoffen, durch diesen Ausbau den beste- 
henden EngpaR, speziell in den Abendstunden, 
fiir das kornrnende Jahr beseitigt zu haben. Da 
wir auch kilnftig mit steigendem Bedarf rech- 
nen, wird derzeit intensiv uber einen weiteren 
Ausbau uber das Jahr '97 hinaus nachgedacht 
und nach Finanzierungsmtiglichkeiten gesucht. 

Edgar Scherer 
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Nene Dienste iiber den UniAccess 

Zugang zur Microsoft-Welt per NetBIOS 
und zur Novell-Welt per IPX 

ie Sie im Beitrag ,,Ein neuer Max ist 
da!" nachlesen ktimen, wird die Nut- ! I W 

zung der uber das IP-Protokoll vermittelten 
Dienste von zuhause sehr gut angenomrnen 
und erfreut sich imrner stiirkerer Beliebtheit. 
Allerdings gibt es eine ganze Reihe haufig 
gewilnschter und benotigter Dienste, die 
nicht uber das IP-Protokoll vermittelt wer- 
den. Hierm a l e n  vor allem der Zugriff auf 
dievonNovell-Servern bereitgestellten Dien- 
ste rnittels deren originken IPXISPX-Proto- 
koll und die direkte Erreichbarkeit von 

Windows NT-Rechnern oder Unix-Rechnem, 
auf denen das Shareware-Produkt Samba 
installiert is< zuzugreifen. Diese Dienste 
werden iiber NetBIOS zur Veflgung ge- 
stellt. Damit der Zugriff auf diese Ressourcen 
reibungslos funktioniert, betreibt das Re- 
chenzentrum einen WINS-Server. WINS ist 
ein dynamischerName-Service fiir NetBIOS- 
Rechnernarnen, vergleichbar mit dern DNS 
im Internet. 

Eine ausfiihrliche Beschreibung zur Installa- 
tion von IPX und MS-Netzwerke Wr Wind- 
ows 95 und Windows NT fmden Sie auf dern 
WWW-Server des Rechenzentrurns unter 

Windows 95-/Windows NT-Rechnem. "http://www.rzuni-sb.de/ 
Seit dern WS 96/97 ermoglicht das Rechen- netze/rnodern.htrnl". 
zentrum auch diese ZugangsrnClglichkeiten. Wenn Sie Fragen haben, die durch die In- 
Ressourcen von Novell-Servern kBnnen rnit- stallationsanleitung nicht abgedeckt werden, 
tels des IPXISPX-Protokolls genutzt werden. senden Sie rnir eine Mail: e.scherer@rz.uni- 
Darnit ist auch der Zugang zur NDS (vergl. sb.de. 
Artikel ,,Ausbaustand der NDS-Struktur") 
rntiglich. Edgar Scherer 
Daneben bieten wir nun die Mtiglichkeit auf 
Ressourcen von Windows 95-Rechnem, 
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S eit dern 16. Dezember 1996 existiert in 
Saarbriicken (genauer gesagt im Rechen- 

zentrurn der Universitlt des Saarlandes) ein 
WiNShuttle-AnschluR, ein weiterer Dienst des 
Deutschen Forschungsnetzes. Der neue B- 
WIN-AnschluB (siehe Artikel ,,Auf der Uber- 
holspur im Netz - Der neue B-WIN-An- 
schlul3") bildet die technische Voraussetzung 
hierfur. Organisation und Administration von 
WiNShuttle liegen beim DFN-Verein und dem 
Rechenzentrum der Universitat Stuttgart. 
Mit verschiedenen attraktiven Angeboten bietet 
WiNShuttle einen giinstigen Zugang zum In- 
temet und richtet sich vor allem an Angehdrige 
der Wissenschaftsgerneinde, Bildungseinrich- 
tungen und Bibliotheken sowie an kleine und 
mittlere Untemehmen, deren Hauptaufgaben- 
gebiet in vorwiegend Offentlichem Interesse 
liegt. So kann man beispielsweise als Student 
schon f i r  39,95 DM pro Monat das WiN- 
Shuttle nutzen. Von besonderer Bedeutung ist 
aber das Angebot, das sich an die Schulen irn 
Saarland richtet: Diese haben ein Jahr kosten- 
freien Zugang zurn WiNShuttle, wodurch in 
besonderern MaDe das Projekt Schulen ans 
Internet gefdrdert wird. 
Es werden die ghgigsten Betriebssysterne 
untersmtzt, sowohl analog wie Uber ISDN. 
Das Geld zur Realisierung dieses Projektes 
wurde vom Bundesrninisterium fur Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie 
zur Verfigung gestellt. 

Wie beantragt man den Zugang zu WiN- 
Shuttle? 

Zuerst muR man einen Antrag ausfullen (zu 
finden in: http:Nwww.shuttle.de/infos/ 
antrag.html) und diesen an den DFN-Verein 

schicken (nicht per E-Mail sondem in Papier- 
form). Dann erhalt man eine Rechnung uber 
das Entgeld fDr die ersten drei Monate plus der I 

einmaligen AnschluRgebUhr. Nach Beglei- 
chen des Rechnungsbetrages erhdt man E- 
Mail-Adresse und Pdwort sowie Software und 6 
Handbuch. 

Genaue Informationen uber 
Standorte 
h g e b o t e  und Preise 
Internetdienste 
Unterstiitzte Anbindungsprotokolle usw. 

erhalten Sie unter der Adresse 
http://www.shuttle.de. 

Technische Informationen zu WiNShuttle 
erhalten Sie beim 

Rechenzentrum der Universitlt Stuttgart 
WiNShuttle-Team 
Allmandring 30 
70550 Stuttgart 
E-Mail: hotline@shuttle.de 

Informationen zu Nutzungsberechtigung und 
VertragsabschluD erhalten Sie beim 

Verein zur Fbrderung eines Deutschen For- 
schungsnetzes e.V. 
DFN-Verein 
Pariser S t r d e  44 
10707 Berlin 
E-Mail: info@shuttle.de 

Monika Klar 

Was nutzt Ihnen Proxy-Caching? 

Was ist Proxy-Caching und wozu dient es? 

D ie Anzahl der Teilnehrner am Internet 
unterliegt einern stetigen Wachsturn. Da- 

mit steigen auch die Datenmengen, die iiber die 
Netze transportiert werden, wodurch Ihgere 
Wartezeiten und damit hohere Gebuhren ver- 
ursacht werden. Hinzu kommt, d d  oftmals die 
gleichen extemen WWW-Dokumente uber 
interkontinentaleverbindungengeholtwerden, 
da sich beispielsweise viele Benutzer aus ei- 
nem bestimmten Umkreis f i r  die gleichen 
Daten interessieren. 
Das durch vielfaches Anfordem des gleichen 
Dokumentes anfallende Datenaukommen I a t  
sich durch den Einsatz eines Prov-Cache auf 
ein Minimum reduzieren. 
Bei entsprechend konfiguriertem Browser 
wendet sich dieser statt an den jeweiligen Ser- 
ver an den Proxy. Dieser fordert das Dokurnent 
beim Original-Server an (nachdem er Uberprilfl 
haf ob es im Cache bereits vorhanden ist), gibt 
es an den WWW-Client weiter und hinterlegt 
eine Kopie im Cache. 
Bei der nachsten Anfrage nach dem gleichen 
Dokument gibt der Proxy-Server die Kopie aus 
dem Cache weiter, wodurch auf die AuRen- 
verbindung verzichtet werden kann. 
Dadurch bleibt die Leitungsbandbreite der 
extemen Anbindung frei f i r  andere Dienste; 
auaerdern fallen f i r  den Transport des Doku- 
mentes vom Proxy zurn Client keine Uber- 
mgungskosten an. Und die Wartezeit fiir den 
Benutzer wird erheblich verringert. 

Aktualiti4t von Dokumenten 

Natilrlich bringt die Nutzung eines Proxy-Ca- 
che auch Probleme rnit sich: schlieBlich rnbch- 
te man keine uralte Kopie eines Dokumentes 

aus dem Cache sondem die aktuellste Version 
vorn Originalserver. Der Proxy rnub mit Tech- 
niken und Regeln ausgestattet werden, die ihm 
einen vemunftigen Umgang mit der Aktualisie- 
rung von Dokumenten im Cache ermoglichen. 

Expires-Date und Last-Modified-Header 
Der ideale Fall w&e der7 daB alle Dokumente 
rnit einern Expires-Date (,,warm sol1 das Doku- 
rnent als veraltet betrachtet werden") versehen 
waen. Diese MOglichkeit gibt es aber nur t3r 
HTML-Dokumente und auch dort wird es 
bislang selten rnitgeliefert. Im Gegensatz zum 
Expires-Date haben aber nahezu alle HTML- 
Dokumente einen sog. Last-Modijed-Header, 
(,,warm wurde das Dokument zuletzt g e a -  
dert") woraus ein kunstliches Verfallsdatum 
errechnet werden kann. 
Auch ein FTP-Server liefert Informationen 
Uber das Erstellungsdatum von Dateien und 
Verzeichnissen. Nur gopher-Dokumente ent- 
halten keine Hinweise auf das Alter. 

Verfalschte Zugriffszahlen 

Ein weiteres Problem stellen Proxy-Caching 
und Zugriffsstatistiken dar: Informationsanbie- 
ter konnen sich nicht mehr auf die beim Origi- 
nalserver registrierten Zugriffszahlen verlas- 
sen, da diese von der tatslchlichen Aruahl von 
Lesezugriffen stark nach unten abweichen. 
Dennoch sollten Infomationsanbieter davon 
absehen, durch entsprechende HTTP-Header 
einen Zugriff auf den Originalserver zu er- 
zwingen, da dies letztendiich unnijtige Kosten 
for den Anwender verursachen wilrde. 
Auch Zugriffsztihler bringen hier keine Ab- 
hilfe., da auch diese Methode fehlerbehaftet ist. 
Die Counter basieren auf Grafiken, die durch 
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cgi-Skripten realisiert sind, wodurch folgende oder ersatzweise 
Probleme auftreten: www-proxy.rz.uni-sb.de 

Von ASCII-Browsern werden die Z*ler ebenfalls mit dern TCP-Port 3 128 
nicht aufgerufen, das gleiche passiert, wenn Beispielkonfigurationen Nr diverse Browser 
die Load Images ausgeschaltet sind. finden Sie unter der WWW-Adresse: 
Einige Proxy-Betreiber cachen auch dyna- http:llwww.rz.uni-sb,dddienste/ 
mische Dokumente. proxy/config.htrnl 

Proxy-Caching an der Universitiit des Saw- 
landes 

Fur optimales Caching ist ein genugend groder 
Cache-Bereich unerld3lich. In Saarbriicken hat 
der Cache deneit eine rnaximale Kapazitiit vor. 
14 GBytes (SGI Challenge S). 
Der Ersatz-Cache (ebenfalls eine SGI Challen- 
ge S) hat eine Kapazitat von ca. 2 GByte. 
Die Benutzer miissen an ihrem Browser folgen- 
de Proxy-Adresse angeben: 

www-proxy.uni-sb.de 
rnit dem TCP-Port 3 128 

DieseBrowser bieten auch die Miiglichkeit den 
Proxy teilweise auszuschalten. Die empfohlene 
Ko~~figuration kir Netscape ist: Auromaric 
Proxy Configuration. 
Die Vorteile dieser Konfiguration liegen haupt- 
sachlich darin, daI3 der Benutzer von Adressen- 
anderungen des Proxy-Servers nicht direkt 
betroffen wird. Solche Adresseniinderungen 
finden beispielsweise statt, wenn der "HauptU- 
Proxy-Server ausfillt, oder wenn aus anderen 
Griinden ein "Ersatzw-Proxy-Server eingesetzt 
wird. (Dies wird im Januar 1997 voriiberge- 
hend der Fall sein). 

Genaherte tagliche Zugriffsstatistik (1 996) 

RZ-Info 2/96 Server und Netze 

AbschlieDend sei noch bemerkt, daO die Vor- rnehr ohne Proxy-Caching bewaltigt werden 
teile von Proxy-Caching klar ilberwiegen und kann. 
daB der Internetverkehr in Zukunfl gar nicht 

Monika Klar / Joachirn Blurn 

Neuer Standard fiir die Vergabe von LP-Adressen 

S eit August '96 existiert ein neues Standard- 
verfahren zum Anmelden zusiitzlicher 

Rechner irn HORUS-Netz. Unter der URL 

finden Sie ein Antragsformular, das Sie zur 
Erteilung einer IP-Adresse benatigen. Der 
Benutzer hat so den Vorteil, dal3 in StSrungs- 
Mllen eine schnellere Hilfe mtjglich ist, da die 
Verwendung des elektronischen Formulars 
(hoffentlich) eine gewisse Vollstlhdigkeit der 
benotigten Informationen fik das Rechenzen- 
trum gewZhrleistet. Darilber hinaus lassen sich 
die Datenbankeintrirge autornatisieren, was 

einerseits Fehler vermeiden hilt? und anderer- 
seits die Arbeit des IP-Adressenvenvalters 
erleichtert. 

Sollten Sie in Ihrern Arbeitsbereich noch nicht 
ilber einen Rechner mit WWW-Zugang v e a -  
gen, so konnen Sie einen Rechner in der An- 
wenderberatung oder in einem CIP-Pool benut- 
Zen, urn das Fonnular auszufillen. Allerdings 
sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, d& 
eigentlich geplant ist, nicht mehr mit jedern 
Einzelnen Kontakt aufzunehrnen, sondern mit 
dem jeweiligen EDV-Verantwortlichen im 
Fachbereich. Und der sollte in jedern Fall eine 
Zugangsm6glichkeit zum WWW haben. 

Nur noch in Ausnahmefallen werden 
IP-Adressen telefonisch erteilt! 

IP-Adressen konnen n ur durclt 
das Rechenzentrurn erteilt werden! 

Jan Mar Mai Jul S ~ P  Dez I' 
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In der Vergangenheit ist es vorgekommen, daR 
Benutzer sich IP-Adressen die nicht vom Re- 
chenzentrum zugeteilt worden sind, selbst 
eingestellt haben. Das hat einerseits zur Folge, 
d d  der Benutzer viele Dienste gar nicht nutzen 
kann, da die meisten Rechner die Adressen 
durch eine Rilckwilrtsabbildung im Name-Ser- 
vice priifen, bevor der Dienst zur Verfldgung 
gestellt wird. 
Der weitaus schlimmere Effekt ist aber, d d  
dadurch eine IP-Adresse doppelt vorkommen 

kann, was Wr denjenigen, der seine IP-Adresse 
auf legale Art und Weise erworben hat, bedeu- 
tef d d  auch bei ihm nichts mehr funktioniert, 
da die Datenpakete nicht mehr eindeutig zu- 
geordnet werden kdnnen. 
Deshalb ist es grundsitzlich verboten, ohne 
vorherige Absprache mit dern Rechenzentrum, 
sich eigenmachtig eine IP-Adresse einzustel- 
len. 

Monika Kiar 

Ansbaustttnd der NDS-Stmktur 

Was ist NDS? waltet werden. Die einzelnen Objekte inner- 
(. halb der NDS-Struktur diirfen einerseits Rechte 

D as Kiirzel NDS steht fllr Netware Directo- an anderen NDS-Objekten aber auch Rechte an 
ry Services und ist eine verteilte Daten- externen Obiekten besitzen. 

s bank, die Informationen Uber Benutzer, deren 
Rechte an Dateien sowie Zugriffsrechte auf 
Ressourcen imerhalb eines Netzwerkes bein- 
haltet Zur Zeit k6men nur Novell-Benutzer in 
der NDS-Struktur verwaltet werden. Hinter 
NDS steht der Grundgedanke, da!3 sich ein 
Anwender nicht mehr an einern bestimmten 
Rechner, sondem einfach im Netzwerk anmel- 
det. Der Netzwerkverwalter vergibt dann die 
notwendigen Ressourcen, wie Plattenplatz, 
Dateizugriffsrechte und Druckerzugriffsrechte 
an die jeweiligen Benutzer. Der Server, der 
gerade ftir einen Benutzer arbeitet, ist fllr die- 
sen unsichtbar, er braucht ihn nicht einmal zu 
kennen @Meres unter: Die NDS stellt kein monolithisches Gebilde 

http://www.novell.com). dar, sondern sie ist partitioniert. Einzelne Con- 

Welche Vorteile bietet die NDS gegeniiber 
anderen Benutzervemaltungen ? 

Der Systemverwalter kann alle Ressourcen im 
Netzwerk zentral mit einem Werkzeug von 
einem Arbeitsplatz aus verwalten. Die NDS 
selbst liegt in strukturierter Form vor. Der 
Vergleich rnit einem auf dem Kopf stehenden 
Baum ist dabei nicht ganz abwegig. Direkt 
unterhalb der Wurzel befinden sich einzelne 
Container, die wiederum weitere Container 
oder Blattobjekte beinhalten. Container k6men 
z.B. mit den Namen von Institutionen versehen 
werden, wodurch die Gegebenheiten an der 
Universiut genau auf die Benutzerverwaltung 
abbildbar sind. Unter Blattobjekten versteht 
man zB. Benutzer, Drucker, Plattenlaufwerke 
oder Verzeichnisse. So k6nnen Institutionen 
und Benutzergmppen sauber strukturiert ver- 

tainer kBmen als separate Partitionen definiert 
werden. Dabei werden die einzelnen Partitio- 
nen als sogenannte Replica auf mehreren 
Novell-Servern imNetzwerk gehalten. Ftillt ein 
Teil des Netzes aus, so ist nicht nvangsliufig 
die gesamte NDS aul3er Funktion. Replicas 
besitzen einen Master, dessen Standort vom 
Netzwerkvenvalter festgelegt wird. Dadurch 
konnen Benutzerdaten lokal dort gehalten 
werden, wo sie am schnellsten im Zugriff sind. 
Mit Hilfe der NDS kann ein einzelner System- 
venvalter eine vie1 gr68ere Menge von Benut- 
zern verwalten als mit den begrenzten Mbg- 
lichkeiten der Vorgbgersysteme mdglich 
wtire. Filr die Anwender an der Univesim des 
Saarlandes heifit das, daB das Rechenzentrum 
z.B. die Benutzerverwaltung filr ihren Lehr- 
stuhl oder ihr Institut Ubernehmen kann. 

Zur Zeit betreut das Rechenzentrum die Server 
der Universiatsbibliothek (UB) und des Zen- 
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trums fiir I ~ o v a t i v e  Produktion (ZIP in Bur- 
bach). In KUrze nehmen wir drei weitere Server 
von Instituten der Universittit mit in die NDS- 
Struktur auf. Dartkber hinaus werden zur Zeit 
etwa zwanzig Institutionen von den beiden 
zentralen Novell-Servem des Rechenzentrurns 
versorgt. 

Wtiren Sie Teilnehrner in dem NDS-Verbund, 
kannten wir f i r  eine (relativ) sichere Funktion 
Ihrer lokalen Arbeitsplatze sorgen. Dabei wiir- 
de der Betreuungsurnfang neben der vollstibdi- 
gen Benutzervenvaltung mch die Einrichtung 
von Arbeitsplatzen (Win 3.xx, Win 95 oder 
WinNT) und die Installation von Netzwerk- 
druckern umfassen. 

Bei diesem Verfahren ist der Vorteil in erster 
Linie darin zu sehen, daO nicht jeder Lehrstuhl 
seine eigenen Know-how-TrBger benatigt und 
dadurch auch nicht die Gefahr besteht, daO 
durch Weggang der betreffenden Personen 
(leider handelt es sich oft urn befristet einge- c 

stellte wissenschaftliche Hilfskrafte) die ge- 
samte EDV-Struktur zurn Erliegen kornmt. 
Derartige Fillle traten bereits aufl 

B 
Wem Sie eine Lasung dieser Probleme durch 
Teilnahme in unserer NDS-Struktur in Erwa- 
gung ziehen, sollten Sie sich an {Michael Thoe- 
nes (Tel: 4179, Email: m.thoenes@rz.uni- 
sb.de) wenden. 

, - , "  ' * I .  ' .  1 %  

Core1 CLP Academic Lizenzprogramm 

D as Rechenzentrum der Universitiit des fihrte Produkte zu erwerben. Leider ist es 
Saarlandes unterzeichnet in diesen Tagen bisher noch nicht gelungen, auch Studenten in 

federfiihrend f i r  die ~ochschulen im Saarland dieses Programm einzubeziehen (unserer Mei- 
einen Lizenzvertrag mit der Firma Corel. Corel nung nach unversttindlich!). Hier halt Corel 
bietet irn Rahrnen des CLP Academic Pro- anlich wie Microsoft und Borland ein eigenes 
gramms eine sehr giinstige Software-Lizenzie- Programm bereit. 
rung h r  den Bereich Forschung und Lehre an. 
Alle Mitarbeiter der in Frage komrnenden Ein- 
richtungen sind berechtigt, nachfolgend aufge- 

Michael Thoenes 
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Corel CAD 1.0 

0s: Betriebssystem, unter dem die Software lauft 
CLP: Lizenz im Rahrnen des CLP-Programms - ohne Datentrager 
Update: Preis, wenn bereits eine Lizenz vorhanden 
Maint.: Maintenance, kostenlose Updates f i r  zwei Jahre 
SV: Schulversion - Software-Lieferung auf CD-Datentrager 

Corel Draw ist sicherlich das bekannteste Pro- WordPerfect Suite komen Sie als direktes 
dukt dieser Firma und mu8 nicht weiter vor- Konkurrenzprodukt zurn MS-Office Paket 
gestellt werden. Mit der iibernahme der ansehen. Sie enthdt neben der professionellen 
WordPerfect Produkte von Novel1 hat sich Textverarbeitung WordPerfect das Priisenta- 
Corel auf ein neues Feld begeben. Die tionsprogramm Presentations (urspriinglich 
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finden Sie zusatzlich 
Paradox. 

auch eine EntwicMung 
von WordPerfect) und 
die Tabellenkalkula- 
tion Quattro Pro (ein 
Produkt von Borland). 
Alle Programme zei- 
gen sich im einheitli- 
chen Layout und ar- 
beiten sehr gut zusarn- 
men. Im WordPerfect 
Office Professional 
das Datenbanksystem 

Unser direkter Vertragspartner ist die Stecken- 
born Computer GmbH in Giekn. Diese Firma 
iibemimmt die Einstiegskosten in den CLP- 
Vertrag, so daR fiir uns keine Mindestabnah- 
meverpflichtung entsteht. Da wir aber von 
jeder gewiinschten Software zunachst eine 
Schulversion kaufen miissen, sind nicht alle 
Produkte vor Ort im Rechenzentrum verfiigbar. 
Wir stanen mit Corel Draw 7.0 und der 

Software 

WordPerfect Suite 7.0, beides f i r  Windows 95. 
Weitere Produkte werden wir nach Bedarf 
erwerben. 

Wiinscht der End- 
nutzer die Produkte 
auf einer CD als 
Datentrager, emp- 
fehlen wir, die je- 
weilige Schulver- 
sion zu bestellen, 
auch wenn wir die- 
se erst bei Stecken- 
born ordem mhs- 
sen. Sie tragen da- 
durch zu einer klei- 

nen Entlastung der ziemlich angespannten 
Personalsituation im Rechenzentrum bei und 
haben dariiber hinaus keine Mehrkosten (im 
RZ kostet die CD-Erstellung 49,- DM). 

Matthias Schiiler 

Seite 18 

RZ-Info 2/96 Software 

D ie deutsche Softwareschmiede Star Divi- 
sion GmbH ist sicherlich einigen von 

Ihnen durch das Tex&erarbeitungprogramm 
StarWriter bekannt, das in Deutschland zeit- 
weise einen Marktanteil von deutlich iiber zehn 
Prozent aufivies und mit Ami Pro um den drit- 
ten Platz hinter den Marktfuhrem Winword 
und WordPerfect konkurrierte. StarWriter wird 
mittlenveile zusammen mit der Tabellenkalku- 
lation StarCalc und dem Grafik- und Paenta-  
tionsprogramrn StarDraw als Staroffice in der 
Version 3.1 zu einem Preis angeboten, der 
deutlich unter dem Preis liegt, den Microsoft 
f i r  sein Office-Paket verlangt. Allerdings bietet 
Microsoft seit mehreren Jahren sehr interessan- 
te Sonderkonditionen fdr Hochschulen - so 
auch das Select-Programm, an dem die Uni- 
versitat des Saarlandes ilber das Rechenzen- 
trum teilnimmt. 
Ebenso wie Corel versucht nun auch Star Divi- 
sion nachzuziehen und mit den Hochschulen 
ins Geschiift zu kommen. Dabei geht Star Divi- 
sion einen ehvas anderen Weg als Microsoft 
und Corel. W'dhrend diese einzelne Lizenzen 
zu giinstigeren Preisen abgeben, bietet Star 
Division eine ,,echteU Campuslizenz f i r  
999,- DM pro Jahr. Neben dem sehr attraktiven 
Preis f i r  die Campuslizenz weist das 
StarOffice-Paket noch einen weiteren Plus- 
punkt gegenilber den Konkurrenten auf - es ist 
f i r  eine ganze Reihe von Betriebssystemplatt- 
formen verfigbar. Gegenwtirtig sind das die 
Betriebssysteme Windows 3.x, Windows 95, 
Windows NT, OSI2, Power Macintosh und 

Sun Solaris; eine Version f i r  Linux ist als 
Beta-Version frei verfilgbar. 
Wir haben uns die Verh-agsunterlagen kommen 
lassen und genau gepriift. Nachfolgend finden 
Sie in Stichworten die wichtigsten Bestimmun- 
gen: 

Der Vertrag ist ein Nutzungsvertrag fur die 
Software, d.h. die Software darfnur genutzt 
werden, solange der Vertrag ILuft, nach 
Beendigung des Vertrags darf die Software 
nicht wiitervenvendet werden. 
Die Software darfnur im Bereich Forschung 
und Lehre eingesetzt werden, also beispiels- 
weise auf Wissenschaftlerarbeitspliitzen und 
in CIP-Pools, sie darfjedoch nicht in der 
VeGaltung (auch nicht zur Erledigung 
administrativer Aufgaben) eingesetzt wer- 
den und auch nicht an Studenten weiterge- 
geben werden. 
Unter Einhaltung der ersten beiden Punkte 
darfdie Software beliebig hlufig installiert 
werden. 

Das Rechenzentrum erwBgt trotz dieser doch 
sehr starenden EinscMkungen eine Carnpus- 
lizenz abzuschliel3en und ist auch gegebenen- 
falls bereit, diese zu einem gewissen Anteil mit 
zu finanzieren. Bisher gibt es Interessenbe- 
kundungen von CIP-Pools an einer solchen 
Lizenz mitzuwirken und die milndliche Zusage 
eines Poolvenvalters, diese auch mitzufinanzie- 
ren. Leider warten wir noch immer auf eine 
schriftliche Besttitigung. 
Wenn auch Sie Interesse am AbschluD einer 
Campuslizenz mit Star Division haben und 
bereit sind, diese rnit einem jihlichen Betrag 
mitzufinanzieren (vielleicht zunilchst auf drei 
Jahre befristet?), wenden Sie sich bine an 
H e m  Bamberger oder H e m  SchUler. 

Kornelius Bamberger 

Seite 19 



RZ-hfo 2/96 Software 

Bedarf an NAG-Produkten? 

gestellt hat. Sie bietet der Universitiit eine 
Campus-Lizenz von oben erwanten Pro- 
grammbibliotheken an, die jtihrlich ca. 5000,- 
E: (engl. Pfund) kosten wurden. Fur diesen 
Preis erhielten wir die Software for alle ben6- 
tigten Plattformen und auch eine begrenzte 
Support-Leistung. Interessant ist, da!3 es sich 

inter dem Kurzel NAG verbirgt sich die 

Jahren und ist auf die Herstellung von numeri- 
schen Bibliotheken, besonders f i r  Fortran (77 
und 90) sowie C spezialisiert. Hinzu kommt 
Software f i r  numerisches und symbolisches 
Rechnen. Auch Statistik iiber Datenmengen 

bis zum S U ~ .  Bedarf anzumelden. 

Wir mochten dieser Stelle informieren, dal3 Matthias Schiiler 
sich am 28.1 1.96 die deutsche Tochter von 
NAG ('NAG GmbH) im Rechenzentmm vor- 

SPSS - SPSS - SPSS 

Ergebnis der Umfrage zur Sammelbestellung 

1 ' von Zusatzmodulen 

n der letzten Ausgabe des RZ-Infos wurde 
iiber die Absicht des Rechenzentrums be- 

richtet, eine Sammelbestellung fdr weitere 
Zusatzmodule zu SPSS Wr Windows zu orga- 
nisieren. Die Kosten f i r  solche Zusatzmodule 
miissen natilrlich von den interessierten Li- 
zenznehmern aufgebracht werden. Die Lizenz- 
nehmer wurden angeschrieben und urn eine 
schriftliche Ruckmeldung in Form des beilie- 
gendenBestel1formuIangebe- 
ten. 
Hier nun das Ergebnis: Von 
den Lizenznehmern der Gber 
70 f i r  eine Erweiterung in 
Frage kommenden Lizenzen 
bekundete ein knappes Dut- 
zend telefonisch ihr Interesse. 
Leider gingen aber nur zwei 
schriftliche Bestellwiinsche ein, der eine Wr 
das Zusatzmodul LISREL, der andere f i r  das 
Modul CATEGORIES. 

Aufgmnd dieser au#erordentlich gcrin- 
gen Resonanz konnfe keine S a d -  
bestellung durchgefuhrt rerden! 

Interessierten Lizemehmem bleibt weiterhin 
die MiJglichkeit, direkt bei der Firma SPSS 
GmbH Zusatzmodule zu ordern. 

mens AMOS ersetzt. AMOS sol1 leistungs- 
fkhiger und durch seine grafische Oberfltiche 
leichter bedienbar sein als LISREL. Ntihere 
Informationen finden Sie auf dem WWW-Ser- 
ver von SPSS unter 
http://www.spss.corn/Products/base/Amos/. 
LISREL wird Qbrigens von scinem Entwickler 
Dr. Karl Joreskog als Stand-alone-Produkt in 
der Version 8 weiter vertrieben. 

SPSS Version 7.5 angekiindigt 

LISREL nicht mehr als Zusakmodul verfig- 
bar 

Vor einigen Wochen hat SPSS den Vertrieb 
von LISREL als Zusatzmodul zu SPSS for 
Windows eingestellt. W ~ e n d  LISREL weiter 
fdr andere Betriebssystemplattformen von 
SPSS vefigbar sein wird, wird LISREL bei 
der Windows-Version durch ein Produkt na- 

Seit einigen Wochen bietet 
SPSS Einfihrungsveranstaltun- 
gen zu SPSS V7.5 fiir Windows 
95 und Windows NT an und 
rllhrt k M i g  die Werbetrommel. 
Dies hat auch bei uns schon zu 
einigen Anfragen gefihrt, wann 
die neue Version bei uns erhalt- 

lich sei. Das wird noch eine Weile dauern. 
Version 7.5 wird laut Auskunft der Vertriebs- 
abteilung von SPSS frilhestens im Friihjahr 97 
verfigbar sein. 

Umstellung der SPSS-BasisIizenz fiir Unix 

In diesen Tagen wird die SPSS-Basislizenz des 
Rechenzentrums filr Unix-Systeme von dem 
mialerweile doch recht betagten Solbourne- 
Rechner SBUSOL auf den MARS iibertragen. 
Fur die Benutzer mdert sich wenig, da die 
derzeit installierte Version 4.0 von SPSS f i r  
das auf dem MARS laufende Betriebssystem 
IRIX immer noch aktuell ist. 

Kornelius Bamberger 
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i T  - VFAT und die Xtange~x Dateinamen 

J eder, der sich eine Werbeschrift iiber Win- 
dows 95 zur Hand nimmt, bekommt als 

herausragende Einschaft des neuen Betriebs- 
systems die Verfigbarkeit von langen Datei- 
namen genannt. Gemeint ist hier eine Datei- 
namengrolle bis zu 255 Zeichen. Oft heben 
Software-Hersteller diese Eigenschaft hervor, 
um darauf hinzuweisen, daR sie ein spezielles 
Windows-95-Programm anbieten. Sicher, eine 
Applikation fir Windows 95 sollte dies beherr- 
schen, aber fiir das eigentliche Zusammenspiel 
zwischen Anwendung und Betriebssystem ist 
das eher nebensachlich. Ob die Iiingeren Datei- 
namen uberhaupt eine sinnvolle Neuerung 
sind, muR jeder Anwender fkr sich selbst ent- 
scheiden. 
Immerhin hates Microsoft geschafft, die neuen 
Fahigkeiten so in das Dateisystem zu imple- 
mentieren, daR auch altere Programme, die mit 
langen Dateinamen eigentlich nichts anfangen 
konnen, ohne Probleme die gewiinschte Datei 
auf dem Datentrager finden. Skeptische Zeitge- 
nossen wittem hier sicher wieder eine ,,Notlo- 
sung" ... und sie haben Recht. 

Im PC-Bereich beweisen Dateisysteme unter 
Windows NT (NTFS) oder OSl2 (HPFS), dal3 
es auch mit einer ,,echten Losung" geht. Hier 
verzichtet man auf die Kompatibilitat zum 
altbewahrten DOS (FAT) und kann so vollig 
andere (und bessere) Ansatze realisieren. Da 
Windows 95 aber fiir den Massenmarkt ge- 
dacht ist, vor allem fiir diejenigen, die bereits 
langere Zeit mit Windows-3.xx-Programmen 
arbeiten, kann auf die AbwtirtskompatibilitIt 
nicht venichtet werden. Andemfalls wiirde das 
sicher viele Anwender vom Umstieg auf Wind- 
ows 95 abhalten - was Bill Gates vielleicht 
verikgem aber sicher nicht verarmen liebe. 
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Allein die Bezeichnung des Windows-95-Da- 
teisystems VFAT (Virtual FAT) l a t  uns ver- 
muten, daR im Vergleich zum DOS-FAT keine 
bahnbrechenden Neuerungen eingefihrt wur- 
den. Will man die Arbeitsweise von VFAT 
verstehen, muR man ungefahr wissen, wie das 
DOS-Dateisystem FAT aufgebaut ist. 

Wie arbeitet das FAT-System @OS/Win 
3.xx)? 

Das Dateisystem FAT (File Allocation Table 
= Dateizuordnungstabelle) regelt die Art und 
Weise, wie DOS Programme und Nutzerdatei- 
en auf einem Datentrager verwaltet. Es ist 
dabei unerheblich, ob es sich um Disketten 
oder Festplatten handelt. BeideMedien miissen 
vor der Entbenutzung formatiert worden sein. 
W%hrend dieses Vorganges richtet das Be- 
triebssystem eine Art ,,Koordinatensystem" auf 
dem Datentrager ein, wobei die Oberflkhe in 
einzelne Sektoren und Spuren untergliedert 
wird. 

Ein Sektor besitzt immer die feste GroRe 5 12 
Byte. Wieviele solcher Sektoren auf eine Spur 
passen, h h g t  logischerweise von der Art des 
Datentragers ab. 

Unsere derzeitige Standard-Diskette 
(3,5" High Density) enthllt beispiels- 
weise 18 Sektoren pro Spur, insgesamt 
sind 80 Spuren vorhanden und das ganze 
auf beiden Seiten. Sie kllmen darauf also 
eine Datenmenge von 18 -512 Byte. 80 
2 = 1474560 Byte (= 1,4 MByte) unter- 

bringen. 

Selbst auf einem solch kleinen Datentager wie 
einer Diskette haben wir bereits 2880 Sektoren. 
Bei Festpiaaen wird diese Zahl schnell sehr 
grofi - m groR, wie wir spater noch sehen wer- 
den. Das System f a t  aus diesem Grund immer 
einige Sektoren zu sogenannten Clustern zu- 
sammen. Wieviele das genau sind (2, 4, 8, 16, 
32 oder 64 Sektoren), h a g t  von der Grofie des 
Datentragers ab. 
Nicht alle Sektoren stehen tatslchlich zum 
Speichern eigener Daten bereit. Das System 
benotigt fur die Verwaltung der Datentriiger- 
kapazint selbst einige Sektoren. Sie befinden 
sich am Anfang (Sektor 0, 1,2, ...) und beher- 
bergen den sogenannten Boot-Record, die 
FAT und das Stamm-Inhaltsveneichnis 
(Wurzelverzeichnis des Dateibaumes). 

Boot-Record 
Im Boot-Record befinden sich u.a. sh t l i che  
Informationen uber die Art der Dateiorganisa- 
tion, zB., daR es sich Oberhaupt um ein FAT- 
System handelt. 

FAT 
Die FAT selbst ist eine Tabelle und enthalt 
Angaben, welche Cluster von welcher Datei 
belegt sind. Sicher leuchtet jedem ein, d d  es 
fatale Folgen hat, wenn diese Tabelle plolzlich 
nicht mehr lesbar ist (2.B. durch einen Defekt 
auf der Magnetisiemngsschicht). Aus diesem 
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Grund existiert mindestens eine aktuelle Kopie 
der FAT. Irn Katastrophenfall sind einige Tools 
(auch das DOS-Prograrnm CNKDSK) in der 
Lage, durch Nutzung dieser Kopie das Original 
der FAT zu restaurieren. 

Stamm-Inhaltsverzeichnis 
Als drittes benatigt das System ein Starnm- 
Inhaltsverzeichnis. Hier wird abgelegt, wie die 
gespeicherte Datei heifit, welche Attribut-Ei- 
genschafien sie besitzt, wie groR die Datei in 
Byte ist und schliefilich, an welchem Cluster 
sie beginnt. 

Wesentliche Beschrankungen: 

Ein Eintrag in der FAT besteht exakt aus 16 
Bit. Darin ist verzeichnet, ob es sich um den 
ersten Cluster einer Datei handelt und mit 
welchem Cluster die Reihe fortgesetzt werden 
mull. In der Regel .liegen nicht alle zu einer 
Datei gehorigen Cluster auch wirklich physika- 
lisch nebeneinander (Fragmentierung). 
SchlieRlich enthalt der letae Cluster einer 
solchen Kette das Dateiendezeichen, so d d  das 
System weiR, wann die Datei vollst!hdig gele- 
sen wurde. 
Sie kllnnten nun versuchen, smtliche Kombi- 
nationen der 16 Bit zu bilden, mehr als 65536 
gibt es nicht. Als Ergebnis erhalten Sie die 
maximale Anzahl der Eintrage, die die FAT 
aufnehmen kann. WUrde das System jeden 
einzelnen Sektor (512 Byte) verwalten, w l e  
bereits bei einer DatentrBgergroRe von 32 
MByte Schlull. Bis zur DOS Version 3.x war 
das auch so. Spatere DOS-Versionen umgehen 
das Problem, indem mehrere Sektoren zu ei- 
nem Cluster zusammengefdt werden und erst 
dieser Cluster den FAT Eintrag bildet. 
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Es entsteht jedoch ein gravierender Nachteil. 
Da nun ein Cluster die kleinste Venvaltungs- 
einheit ist, die Daten aufnehmen kann, produ- 
ziert dieses Verfahren vie1 ungenutzten Spei- 
cherplatz. Stellen Sie sich vor, Sie sichem eine 
kleine Datei wie beispielsweise die AUTO- 
EXEC.BAT mit einer GrURe von vielleicht 400 
Byte. Auf Ihrer 1 GByte Festplatte wird sie 
jedoch 16 kByte belegen, da das die GrdBe 
eines Clusters ist. Eigentlich genfigt ein Sektor, 
die restlichen sieben bleiben leer und sind auch 
nicht bei anderen Speicheworgfmgen zughg- 
lich. 
Auf diese Weise vergeuden Sie auf modernen 
Festplatren im GByte-Bereich bis zu 20% der 
Kapazitat. Ein Ausweg besMnde in der Abkehr 
von DOS (bzw. DOS/Win 3.xx) oder, und das 
ilbersehen die meisten, im Einsatz eines so- 
genannten Online-Plattenkomprimierers wie 
z.B. Drivespace. Hier spielt die Cluster-Ein- 

teilung keine Rolle mehr, die Venvaltung er- 
folgt in 512 Byte Segmenten. 

Auch das Stamm-Inhaltsverzeichnis setzt 
nicht zu durchbrechende Grenzen. Genau 5 12 
EintrBge, seien es nun Dateinamen oder Ver- 
weise auf Untewerzeichnisse, sind zugeiassen. 
Sie sehen, es macht nicht nur zur ,,optischen 
Verschonerung" Sinn, Unterverzeichnisse 
einzurichten (und diese auch zu nutzen!), denn 
innerhalb von Untewerzeichnissen beschrtinkt 
nur Ihre Datentragerkapazitat die Anzahl der 
Eintrage. 
Ein Eintrag im Stamm-Inhaltsverzeichnis um- 
faBt 32 Byte und enthalt neben dem Narnen der 
Datei auch deren Erstellungsdatum(-zeit) und 
die DateigroRe. Zusatzlich ist der erste Cluster 
verzeichnet, in dem die Datei beginnt. Die 
Aufieilung sieht etwa so aus: 
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Ablauf beim Schreiben und Lesen von Datei- 
e n  

Beim Schreiben einer Datei auf den Daten- 
trager sucht das System am Ende der FAT nach 
freien Clustem. Sind diese vorhanden, werden 
dort so viele Clusterbelegungen in die FAT 
eingetragen, bis die Datei vollst3ndig gespei- 
chert ist. Sind keine freien Cluster mehr vor- 
handen, beginnt die Suche vom Anfang der 
FAT erneut und zwar nach ,,Lucken". Diese 
kijnnten 2.B. durch Liischen anderer Dateien 
entstanden sein. Da es nun eher Zufall ware, 
wenn die neu zu speichernde Datei exakt eine 
vorhandene Liicke ausfiillt, wird das System 
die neue Datei uber mehrere ,,Lucken" ver- 
teilen. Die Fragmentierung setzt ein. 
Konnte der Datei genugend Platz zugeordnet 
werden, erfolgt abschliel3end ein Eintrag in das 
Inhaltsverzeichnis (siehe oben). 

Beim Lesen lluft das game im Prinzip riick- 
w a s  ab. Zunlchst wird nachgeschaut, ob im 
Inhaltsverzeichnis ein Eintrag mit dem ge- 
wunschten Dateinamen vorhanden ist. Wenn 
ja, weiB das System automatisch, wo sich der 
Start-Cluster befindet. Der Rest steht in der 
FAT. Jeder Cluster enthiilt eine Art Zeiger auf 
den nachfolgenden, bis der letzte Cluster (auch 
mit spezieller Kennzeichnung) erreicht ist. Das 
Verfahren funktioniert somit unabhagig da- 
von, ob die zugehorigen Cluster unmittelbar 
nebeneinander stehen oder auf dem Daten- 
triger vollig verstreut sind. 

Die Nachteile dieses Verfahrens sind nicht zu 
iibersehen. Nicht nur die Daten miissen ge- 
schrieben oder gelesen werden, sondern auch 
die FAT (und jede Kopie von ihr) hat stilndig 
aktuell zu sein. Leider befinden sich beide an 
vbllig unterschiedlichen Positionen, was zu- 
satzliche Bewegungen des Schreib-ILesekopfes 
erfordert. Eine starke Fragmentierung f6rdert 
diese eigentlich umutzen Bewegungen zusatz- 
lich. 

Den Vorteil mu8 man jedoch auch erwiihnen. 
D& System ist einfach und erfordert erheblich 
weniger Verwaltungsaufwand als beispiels- 
weise bei NTFS oder HPFS. 

Was rnacht Windows 95 rnit VFAT anders? 

VF'AT steht f i r  Virtual FAT und ist eine im 
protected mode laufende Implementierung des 
FAT-Dateisystems, d.h, die FAT wird im glo- 
balen Hauptspeicher abgebildet und dort auch 
verwaltet. Man nennt so etwas ein installier- 
bares Dateisystem (IFS). Damit solche Datei- 
systeme funktionieren, benijtigen sie einen 
Treiber, ein Stiick Software also, daR in unse- 
rem Fall sgmtliche Zugriffe auf das FAT-Sy- 
stem abfhgt  und sie f i r  VFAT aufbereitet. 

Windows 95 iibernirnmt so die volle Regie 
iiber VFAT, ohne da8 es auf DOS- oder BIOS- 
Funktionen zuriickgreifen mu13. Das Prinzip ist 
nicht ganz neu. Wer bisher bereits mit Win- 
dows for Workgroups gearbeitet hat, kannte 
auch dort den 32 Bit Dateizugriff, der ithnlich 
funktionierte. Nur war diese Methode nicht 
universe11 einsetzbar. Sie versagte haufig, wenn 
keine WD-kompatiblen Festplatten zum Ein- 
satz kamen. 

Genaugenommen muB Windows 95 auch unter 
VFAT rnit samtlichen Restriktionen des betag- 
ten FAT-Dateisystems leben, die weiter oben 
in diesem Artikel beschrieben wurden. Le- 
diglich zwei Dinge sind anders: VFAT arbeitet 
schneller, da vie1 Verwaltungsarbeit im Haupt- 
speicher ablauft und die m g e  der Dateinamen 
darf maximal 255 Zeichen betragen. Letzteres 
ist die eigentliche technische Verilnderung 
gegeniiber FAT. 
Microsoft verwendet zur Realisierung eines 
langen Dateinamens jeweils mehrere aufein- 
anderfolgende 32 Bit Eintr2ge aus dem Stamrn- 
Inhaltsverzeichnis. Dadurch sinkt natifrlich die 
maximal mtigliche Anzahl der Eintrilge weit 
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unter 512. (Man kBnnte vermuten, daD durch 
die Vorgabe des Unterverzeichnisses ,,Pro- 
gramme" der Anwender erst gar nicht auf die 
Idee kommen soll, zu viele Programme direkt 
im Wurzelverzeichnis anzusiedeln?!?) 
Wie funktioniert die Aufteilung des Datei- 
namens ilber mehrere Eintrage hinweg? Im 
Attribut-Byte (siehe Skizze) ist neben 
,,Schreibschutz (R)", ,,Versteckt (H)" und ,,Sy- 
stem (S)" noch ein weiteres Bit geseta, das der 
Eigenschaft ,,Volume (V)" entspricht. 

S R H V  

Unter FAT ist ,,Volume" nicht definiert. DOS 
und auch Anwendungen unter DOS kbnnen 
mit dieser Eigenschaft nichts anfangen. Sie 
wird einfach ignoriert. Das entscheidende da- 
bei ist, daI.3 DOS rnit diesen Eintragen wirklich 
nichts macht und die Eintrage nicht etwa als 
kaputte Dateinamen interpretiert. Fiir DOS hat 
demnach nur der erste zu einem Dateinamen 
gehbrige 32 Byte Eintrag Bedeutung und das 
entspricht exakt dem FAT-System. 
Fur die langen Dateinamen sind die zusltzli- 
chen 32 Byte EintrJdge durch das oben be- 
schriebene Attribut-Byte geschiitzt. Jede dieser 
32 Byte Komponenten enthalt zusatzlich eine 
Numerierung, eine Typkennung und eine Priif- 
summe. W*end Windows 95 rnit der Nume- 
riemng Inkonsistenzen im Verzeichniseintrag 
abchecken kann, legt die Typkennung (2.B. 
LONG-NAME-COMP) fest, ob es sich urn 
einen Eintrag fiir einen langen Dateinamen 
handelt. Mit Hilfe der Priifsumme lassen sich 
kurzer und langer Name einer Datei eindeutig 
zuordnen 
Ubrigens verwendet Windows 95 zur Speiche- 
rung der langen Dateinamen bereits den 
Unicode-Zeichensatz Jedes Zeichen wird hier 
rnit 16 Bit codierl, so daR insgesamt 65536 
verschiedene Zeichen mbglich waren. 
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Nun noch etwas Praktisches 

Wie man mit einer alteren Applikation leicht 
feststellen kann, wird dort ein langer Datei- 
name unter Venvendung eines numerischen 
Suffixes gekiirzt. Eventuell vorhandene Leer- 
zeichen werden gestrichen: 

RZ Info Artikel.t?ct - RZMFO-1.TXT 

Die Ziffer am Ende wird benotig, urn eine 
mogliche Narnensgleichheit als Folge der Kiir- 
zung zu verhindern. Existiert der bestehende 
Name bereits, wird einfach hochgedhlt. 
Wer kaum lange Dateinamen venvendet und 
auch sonst bereits in den ersten Zeichen Wr 
eine Unterscheidbarkeit sorgt, kann auch die 
normale 8.3 Ansicht enwingen. Dazu fiigt man 
in der Registrierungsdatenbank unter der Ru- 
brik: 
,,Hkey-Local-Machine\System\ 
CurrentControlSet\Control\FileSystem" 
einfach den Eintrag ,,NameNumericTail=O" 
hinzu. Zur Aktiviemng mub Windows 95 neu 
gebootet werden. 

Arbeiten Sie ausschliel3lich mit alteren Pro- 
grammen unter Windows 95, die keine langen 
Dateinamen erzeugen kbnnen, so 15iDt sich 
grundsatzlich die Bildung langer Dateinamen 
abschalten. 
Zunachst sollten Sie mit ,,scandskw /o" die 
vorhandenen langen Dateinamen in die 8.3 
Konvention umwandeln. Danach mdem Sie in 
der Registrierungsdatenbank unter: 

.,Hkey-LocalMachine\System\ 
CurrentControlSet\Control\FileSystem" den 
Eintrag ,,Win3 lFileSystem=0" auf ,,Win3 1 Fi- 
leSystem=lW. Nach dern n2chsten Systemstart 
ist das Anlegen langer Dateinamen nicht rnehr 
mbglich. 
Beim Kauf eines neuen Rechners kann man 
inzwischen auch ein Windows 95 als OEM- 
Version erhalten, das das VFAT32-Dateisy- 
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stem enth6lt. Hier erfolgt die Verwaltung der tung: diese Neuemng geht zu Lasten der Kom- 
FAT mit 32 Bit Eintrhgen (statt wie bisher mit patibilitat mit der urspriinglichen FAT. 
16 Bit). Dadurch entffillt die Schranke von 
65536 Eintrlgen, was einerseits grboere Daten- Matthias Schuler 
triiger zul5iDt und andererseits die Verkleine- 
rung der ClustergrbRe errnoglicht. Jedoch Ach- 

Was sind Makroviren eigentlich? Verbreitung sind simpel. Die Entwickler von 
Makroviren machen sich den Umstand zunut- 

W ohljeder Computemutzer hat schon von ze, d& praktisch jedes leistungsftlhige Anwen- 
Cornputerviren geh6rt oder wurde dungsprogramm Ober eine eigene "Makro- 

gar durch den einen oder anderen Vertreter sprache" verfiugt, die es dem Benutzer 
dieser besonderen Spezies geschldigt. Bis erlaubt, eigene Funktionen f i r  die Anwen- 
vor ein paar Monaten muate man sich als dung zu programmieren. Diese selbstge- 
geplagter Computeranwender lediglich vor schriebenen Makros werden in der Regel 
Bootsektorviren, Linkviren, trojanischen wie bei Winword in Dokurnentvorlagen 
Pferden und hnlichen Nettigkeiten abgespeichert und stehen damit auch in 
in Acht nehmen. Zum Schutz , neuen Dokurnenten zur Ve&- 
reichte eigentlich die Beherzi- gung (zu Makros und Doku- 
gung der goldenen Regel rnentvorlagen vergl. Artikel 
,,Keine frernden Program- ,,Nutzung von Formatvorla- 
me auf meinen Rechner, gen bei der Erstellung wis- 
sondern lediglich Doku- senschaftlicher Texte mit 
mente. Reine Datendisketten und via Winword 6" und ,,Makro- 
Netzwerk verschickte Dokumente sind programrnierung in Win- 
ungeMrlich". word 6" im RZ-Info 2/95). Nun muD nur ein 
Seit einiger Zeit hat sich die Situation drama- boser Mensch auf die Idee kommen, eine als 
tisch geiindert. Ein neuer und bis dato nur Dokument getarnte DokumenWorlage zu er- 
theoretischdiskutierterVirentypwurdeentwik- stellen, diese mit einern gemeinen Makro zu 
kelt, der ausschlieRlich die bis dahin als unbe- versehen, das sich vielleicht noch in eine glo- 
denklich geltenden Dokumente befillt: die bale Dokumentvorlage wie die NOR- 
Makroviren. MAL.DOT von Winword kopiert - schon ist 
Im nachhinein rnuO man sich eigentlich wun- der Makrovims fertig. Filr die Verbreitung 
dern, da13 es diesen Virentyp nicht schon vie1 sorgt das Anwendungsprogramm selbst. 
IMger gibt, denn das Grundprinzip und die 
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Wieso Winword ? 

Ich mbchte die Ausfihrungen im folgenden auf 
Makroviren f i r  Winword konzentrieren. Dafb 
sprechen mehrere Griinde. Winword ist zum 
einen an der Universittit des Saarlandes sehr 
weit verbreitet - wohl auch wegen des Select- 
Abkommens des Rechenzentrums rnit Micro- 
soft, das einen sehr preiswerten Lizenzenverb 
ermijglicht. Winword wird aber auch vor allern 
die zweifelhafte Ehre zuteil; das Anwendungs- 
programm zu sein, Gr  das rnit Abstand die 
meisten Makroviren entwickelt werden. Zur 
Zeit sind schon iiber 60 Makroviren registriert, 
und es werden tiglich mehr. Fur andere Pro- 
gramme wie MS Excel oder Ami Pro sind zwar 
auch Viren aufgetaucht, aber doch in einem 
vie1 bescheideneren AusmaR. 
Die in Winword integrierte sehr leistungsfhige 
Makrosprache lautet bei den derzeit an der 
Universitat des Saarlandes eingesetzten Versio- 
nen 2.0x, 6 . 0 ~  und 7.0 WORD-BASIC. Die 
WORD-BASIC-Dialekte der verschiedenen 
Winword-Versionen unterscheiden sich nicht 
aUzu sehr voneinander, so daR einige Viren 
unter allen drei Versionen ihr Unwesen treiben. 
Allerdings gibt es einen Umstand, der die Ver- 
breitung und den Schaden vieler Viren ein- 
grenzt: Microsoft hat die rneisten WORD- 
BASIC-Befehle filr die verschiedenen interna- 
tionalen Winword-Versionen in die jeweilige 
Sprache iibersetzt, rnit der Folge, daR eine 
deutsche Winword-Version ein in der franzdsi- 
schen oder italienischen Version geschriebenes 
Makroprogramm nicht ausfilhren kann - was 
normalerweise bgerlich ist, sich im Zusam- 
menhang mit Makroviren aber positiv auswirkt. 

Wie werden Makroviren aktiviert? 

Makros kbnnen in Winword auf verschiedenen 
Wegen aktiviert werden. Einfache Tips wie 
,,Halten Sie beim Offnen des Dokuments die 
Shift-Taste gedrilckt, dann wird das Makro 
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nicht ausgefihrt und bleibt ungefllhrlich'' hel- 
fen daher nur bedingt. Damit wird lediglich die 
Ausfilhrung der sog. ,,Auto-Makros" verhin- 
dert, die ansonsten beim Offnen autornatisch 
abgearbeitet wiirden. Das Verstecken von Vi- 
ren in Auto-Makros ist jedoch nur eine Metho- 
de der Aktiviemng, wenn auch gegenwiktig 
immer noch die verbreitetste. Es gibt noch eine 
Reihe weiterer Mechanismen, die Auslbsung 
eines Makros herbeizufuhren. Hlufig werden 
Makros als ganz normale Menilbefehle ver- 
steckt - beispielsweise k6nnte ein Makro aus- 
gefuhrt werden, wenn Sie den Menilpunkt 
Exrras/Makro aufrufen. Oder die Ausfuhrung 
eines Makros wird durch eine bestimrnte Taste 
auf der Tastatur ausgeltist, z.B. wenn Sie die 
Taste ,,E" drilcken oder die Leertaste wie beim 
sog. OUTLAW-Virus. 

Warurn sind Makroviren so gefdhrlich? 

Die derzeit besondere Gewrlichkeit der Ma- 
kroviren ergibt sich nicht aus deren Schadi- 
gungspotential. Grundsatzitzlich kann ein Makro- 
virus genauso vie1 oder wenig Schaden an- 
richten wie ein herkbmmlicher PC-Virus. Was 
Makroviren besonders gefhrlich macht, ist 
zunachst der Umstand, dal3 viele Anwender 
noch nie von ihnen geh6rt haben und deshalb 
im Urngang rnit fiemden Dokumenten nicht SO 

vorsichtig sind wie irn Umgang rnit fremden 
Programmen. AuIlerdern werden wesentlich 
haufiger Dokurnente ausgetauscht alsProgram- 
me (nehme ich doch zumindest an). 
Auch sind viele Antiviren-Programme derzeit 
noch nicht in der Lage, Daten-er auf Makro- 
viren zu iiberpriifen oder diese sogar zu entfer- 
nen. Mit dem Betriebssystem mitgelieferte 
Programme wie Microsoft Anti-Virus 
(MSAV.EXE, VSAFE.EXE und 
MWAVTSR.EXE) fur MS-DOS und MS 
Windows sind hier vbllig nutzlos und wiegen 
den Anwender in triigerischer Sicherheit. Das 
im Rechenzentrurn fur MS-DOS und MS 

Windows favorisierte Shareware-Programrn F- 
PROT.EXE erkennt ebenfalls keine Makrovi- 
ren. Allerdings ist im Lieferumfang der aktuel- 
len Version ein klcines Windows-Zusatzpro- 
gramm namens F-MACROW.EXE enthalten, 
das einige Makroviren erkennt und entfernt. 
Die kommerzielle Version von F-PROT kann 
iibrigens Makros identifizieren und lbschen 
und bietet auch eine Komponente, die resident 
geladen wird und in der Lage ist, Infektions- 
versuche von Makroviren abzuwehren. 
Ein weiterer Umstand macht Makroviren be- 
sonders gzfal ich:  Da diese Viren in der Ma- 
krosprache der jeweiligen Anwendung pro- 
gramrniert sind, sind sie nicht an ein bestimm- 
tes Betriebssystem gebunden, sondern kijnnen 
ihr Unwesen irn Prinzip auf jeder Betriebs- 
systemplattform treiben, f i r  das die Applika- 
tion (natiirlich mit gleicher Makrosprache) 
adaptiert wurde. Zwar kann der potentielle 
Schaden auf einigen Plattformen wie Unix, 
WindowsNT oderNovell durch die Einschrb- 
kung von Zugriffsrechten auf das Filesystem 
in Grenzen gehalten werden, aber gegen Ma- 
kroviren wie den weiter unten vorgestellten 
WAZZU-Virus helfen diese Mechanisrnen 
leider nicht. 
Und last but not least d u d e  zur Verbreitung 
der Makroviren beitragen, da!3 diese sehr leicht 
auch ohne besondere Programmierkenntnisse 
zu erstellen sind. 

Welche Makroviren gibt es zur Zeit? 

Wie weiter oben gesagt, sind gegenwartig al- 
lein f i r  Winword uber 60 verschiedene Makro- 
viren nachgewiesen. Zu einem groRenTei1 sind 
sie allerdings in der englischen Version von 
WORD-BASIC geschrieben und hnktionieren 
daher in der deutschen Version von Winword 
nicht oder fehlerhafl. Es gibt allerdings schon 
eine ganze Reihe speziell f& die deutsche 
Version von Winword entwickelte Viren. Die 
Viren reichen in ihrem Schtidigungspotential 
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von harmlosen Viren, die gar keinen Schldi- 
gungsteil besitzen, uber fehlerhaft program- 
mierte und deshalb ungefiihrliche Viren bis hin 
zu sehr gef&rlichen Viren, die Dateien zer- 
stbren, die Festplaae formatieren oder her- 
kdmrnliche DOS-Viren installieren. 
Nachfolgend sind einige der bekanntesten 
Winword-Makroviren aufgefiihrt und in Stich- 
worten beschrieben: 
* Atom: englisch, gemrlich, Ibscht am 13. 

Dezember Dateien irn aktuellen Verzeich- 
nis, 
Colors (Rainbow): englisch? verstellt 
Windows-FarbennachZufallsprinzip, kann 
also u.U. Windows unbrauchbar rnachen, 
Concept: englisch, harmlos in der ur- 
spriinglichen Variante, rnittlerweile viele 
Varianten, 
DMV: englisch, harmloser "Urvater", der 
angeblich nur zur Erforschung der Ver- 
breitung entwickelt wurde, 
Nuclear: englisch, stbrend, versucht erfolg- 
10s einen DOS-Virus zu installieren und 
fdgt in AbhSLngigkeit von der Systemzeit 
die Meldung ,,And finally I would like to 
say: STOP ALL FRENCH NUCLEAR 
TESTING IN THE PACIFIC!" in den Aus- 
druck ein, 
Boom: deutsch, sehr stijrend, benennt Me- 
nilstruktur in Word um, fiigt Texte ein, 
Biiro: deutsch, sehr gef2hrlich, lbscht Do- 
kumente und benennt IO.SYS um, so daR 
der Rechner nicht rnehr von Festplatte ge- 
bootet werden kann, 
Friends: deutsch, stbrend, erzeugt einen 
DOS-Virus und meldet sich rnit diversen 
Dialogboxen, 
NOP: deutsch, harmlos, verbreitet sich 
lediglich ohne Schaden anmrichten, 
Stryx: deutsch, harmlos bis stbrend (GIF- 
Bild eines lachenden Drachen am 15. Janu- 
a ) ,  
Telefonica: deutsch, sehr st6rend, instal- 
liert DOS-Virus und filgt Text in Aus- 
dmcke ein, 
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Wazzu: deutsch, sehr storend, loscht und- 
verschiebt in Dokumenten Worter und figt 
einige Male des Wort "wazzu" ein, 
Xenixos: deutsch, verschiedene Schadens- 
funktionen, teilweise sehr gefhrlich bis 
hin zum Formatieren der Festplatte, 
Divina: storend, versucht mit Meldungen 
Schrecken einzujagen, 
Outlaw: storend, gibt Textmeldung aus. 

Wie kann ich rnich schiitzen? 

Zunachst einmal mun man festhalten, daB es 
keinen sicheren Schutz vor Makroviren gibt - 
genauso wenig wie vor herkommlichen Viren. 
Wie bei diesen ist auch bei Makroviren ein 
standiges Wettrennen zwischen Viren-Pro- 
grammierern und den Herstellern von 
Antiviren-Software zu erwarten. Die hier an- 
gesprochenen Schutzmechanismen helfen Ih- 
nen aber doch gegen einen groRen Teil der 
derzeit grassierenden Makroviren. 

Den einfachsten und zugleich sichersten 
Schutz stellt der Einsatz von regelmaRig 
erneuerten Virenschutzprogrammen wie 
beispielsweise F-PROT oder die Software 
von McAfee dar. Bei den genannten Pro- 
dukten sind die Professional-Variante von 
F-PROT und auch das Produkt von McAfee 
in der Lage, den Rechner als permanent im 
Hintergmnd laufender Wachter vor Infek- 
tionsversuchen zu schutzen. Besonders er- 
wiihnen mochte ich noch das Produkt 
F I N N  des deutschen Autors Stefan Kurtz- 
hals, das als sogenannter heuristischer Scan- 
ner nicht nur bereits bekannte Viren anhand 
deren Signa~ren erkennt, sondern anhand 
bestimrnter Charakteristika auch neue Viren 
aufspiiren kann. Aber auch ohne bzw. neben 
dem Einsatz von Antiviren-Programmen 
konnen Sie einiges tun, um sich vor Makro- 
viren zu schutzen. Nachfolgend sind einige 
Tips zum Umgang rnit Winword angegeben, 

Rr das ja derzeit die meisten Makroviren im 
Umlauf sind. 
Lassen Sie sich von Winword vor h d e m n -  
gen der NORMAL.DOT um Genehrnigung 
fragen, indem Sie unter Exfras/Optionen/ 
Speichern die ,,Autornatische Anfrage f i r  
Speicherung von NORMAL.DOT' ein- 
schalten. 
Verhindern Sie beim Start von Winword 
und beim Offnen von Dokumenten die Aus- 
Ehrung von Auto-Makros. Ersteres komen 
Sie erreichen, indem Sie Winword rnit dem 
Schalter /m starteil. Leider konnen Sie das 
Ausfiihren von Auto-Makros beim Offnen 
eines Dokuments nicht so einfach uber ei- 
nen Schalter unterdriicken, sondem mussen 
zu diesemzweck selbst ein Makro erstellen. 
WolIen Sie den Aufwand sparen, Finden Sie 
entsprechende Makros auch im WWW, 
beispielsweise unter http://www.kfa-jue- 
lich.ddoedoeaint48.htm. Aus Platzgriinden 
verzichte ich an dieser Stelle auf einen Ab- 
druck des Makros. 
ijberpriifen Sie die Liste der bereits in 
NORMAL.DOT gespeicherten Makros mit 
Extras/Makro und untersuchen oder 16- 
schen Sie verdschtige Makros. Vor dem 
Offnen eines Dokumentes mit ~ u t e i l ~ f f n e n  
konnen Sie es unter: 
Datei/Dokumentvorlage/Organisieren/ 
Makro auf eventuell enthaltene Makros 
untersuchen und diese gegebenenfalls 10- 
schen. 
Wenn Sie fremde Dokumente nur lesen und 
gegebenenfalls ausdrucken wollen, brau- 
chen Sie dazu nicht unbedingt Winword. 
Von Microsoft gibt es kostenlos einen 
Word-Viewer zum Anzeigen von Word- 
Dokumenten. Mit Windows 95 wird das 
Zubehor-Programm WordPad ausgeliefert, 
das Word-Dokumente ebenfalls anzeigen 
kann. Da diese Programme (Viewer aller- 
dings nur bis V7.0) nicht makrof2hig sind, 
konnen Sie ihren Rechner auch nicht inti- 
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zieren, indem Sie Dokumente mit ihnen 
bffnen. 

Wo finde ich weitere Informationen? 

Als Informationsquelle zur weiteren Beschai- 
gung mit Viren bietet sich das WWW an. Hier 
finden Sie viele interessante und hilfreiche 
Beitrse. Eine gute deutschsprachige Ubersicht 
rnit vielen weiterfiihrenden Venveisen komen 
Sie unter: 
http://www. uni-siegen. de/securi@/ 

virenlindex. html 
erreichen. Empfehlenswerte englischsprachige 
Seiten sind beispielsweise: 
http://www, Europe.DataFellows.com/ 

vir-info. htm 
(u.a. genaue Beschreibung der bekanntesten 
Winword-Makroviren), 
http://www.dmu.ac.uk/ amoore/virinfo. html 
oder 
http://www. ncsa. com/avpdl. html. 
Microsoft bietet unter 
http://www.microso/t.com/mswordsupport/ 

content/macrovirus/ 
Informationen und Tips an. Naturgema bieten 
auch die WWW-Seiten der HerstellerIAnbieter 
von Antivirenprogrammen reichlich Informa- 
tionen zu diesem Thema Viele der namhafte- 
sten Anbieter sind hier vertreten. WBhlen Sie 
doch einmal die URLs 
http://www. mcafee. corn, 
http://www.jprot. corn, 

Den noch nicht so bekannten heuristischen 
Scanner FlWM finden Sie beispielsweise unter 
http://www.geocities.com/SiliconValley/ 

Heigh ts/7538/. 
Wem Ihnen das noch nicht reicht, finden Sie 
iiber WWW-Suchmaschinen mOhelos hunderte 
weitere Fundstellen. 
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Eine weitere Informationsquelle im Internet 
stellen Newsgmppen dar: In Newsgmppen wie 
den englischsprachigen Gruppen 
all. comp.virus 
und 
comp.virus 
oder der deutschsprachigen Gruppe 
z-netz. rechner. ibrn.viren 
werden Problemeund Neuigkeiten rund urn die 
Virenproblematik diskutiert. 

Ausblick 

Das hier vorgestellte Problem der Makroviren 
stellt eine wirklich beiingstigende Entwicklung 
dar. Wir stehen erst ganz am Anfang dieser 
Entwicklung. Die meisten der bisher aufgetre- 
tenen Makroviren tamen sich nicht besonders 
geschickt, bzw. legen gar keinen Wert darauf, 
nicht entdeckt zu werden. Das Schadigungs- 
potential der bisher bekannten Viren ist auch 
meist nicht so groB. Wir miissen uns auf weit 
Schlimmeres gefaOt machen. Der Entwicklung 
weiterer Viren durfte es auch nicht gerade 
abtraglich sein, daB es mittlenveile mehrere 
Makroviren-Konstruktions-Sets gibt, die es 
auch dem Laien erlauben, auf diesem Gebiet 
"schbpferisch" tatig zu werden. 
Neben den Herstellem von Antiviren-Program- 
men scheinen auch die Anbieter der rnakro- 
a i g e n  Anwendungsprograrnme zu reagieren. 
So baut Microsoft neuesten Betaversionen der 
ngchsten Winword-Version die Option ein, 
einen "Makroschutz zu aktivieren". Wie weit 
ein solcher Schutz allerdings gehen wird, bleibt 
fraglich. Auaerdem hder t  Microsoft wie schon 
l a g e r  versprochen die Makrosprache von 
Winword. Die nachste Version sol1 nicht mehr 
mit WORD-BASIC ausgeliefert werden, son- 
dern mit dem dann f i r  alle Office-Anwendun- 
gen einheitlich venvendbaren VBA (Visual 
Basic for Applications). Alte Winword-Makros 
werden automatisch konvertiert, was auch bei 
Makroviren recht zuverl%sig m hnktionieren 
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scheint. Fiir Makroprogrammierer tun sich mit Wir werden die Entwicklung verfolgen und Sie 
der neuen leistungsf&igeren und anwendungs- weiter informieren - sei es im Rahmen weiterer 
ubergreifenden Makrosprache eine Reihe wei- Artikel irn RZ-Info oder uber unsere Inforrna- 
terer Moglichkeiten auf - natiirlich auch ftir die tionsseiten im WWW. 
Programmierer von Makroviren. 

Kornelius Bamberger 

HTML - Die Sprache des World Wide Web 
- 

H TML ist in aller Munde, aber kaurn je- Was ist Hypertext? 
mand weiB so richtig, was sich hinter 

diesen vier Buchstaben eigentlich verbirgt. Der ,,Unter Hypertext versteht man die Verkniip- 
vorliegende Artikel sol! ein wenig Licht in das Fung von Objekten, die Informationen beinhal- 
Dunkel um HTML bringen. ten oder reprbentieren, durch explizite Ver- 

weise, verbunden mit einer geeigneten Dar- 
stellung an der Benutzeroberflache". 

Was ist HTML? So beschrieb 1987 einer der Hypertext-Uwlter, 
Jeff Conklin. das auf den Ideen von 

HTML ist das Format, in dern Software-Pionier T. H. Nelson basic- 
(Hyper-)Text-Informationen im rende Konzept nicht-linearer Texte. 
World Wide Web (kurz: W W  Oder einfacher gesagt: Wem ein 
oder W3) gespeichert und uber- Dokument als Hypertext aufbereitet 
tragen werden. HTML-Files ist, kann man es nicht nur wie ein 
sind einfache ASCII-Dateien gedrucktes Buch linear von vorne 
und konnen daher mit einfachen nach hinten lesen, sondern kann 
Text-Editoren oder mit speziel- . iiber Verweise - den sogenannten 
len (WYSIWYG-)Programmen Kanten oder ,,HyperlinksW - innerhalb 
erstellt werden. des Dokumentes zwischen Textstellen 

und auch zwischen verschiedenen Dokumenten 
hin und her springen. Das Buch mit seiner fest 

Was bedeutet HTML? vorgegebenen Struktur wird quasi aufgelost 
zugunsten einer durch Hyperlinks vernetzten 

HTML bedeutet ,,HyperText Markup Blattsammlung, deren Zusammenhalt durch 
Language". Es handelt sich dabei um einen den Autor festgelegt wird und die der Leser mit 
Abkdmmling von SGML (Structured Gene- einem geeigneten Programm, im Falle von 
ralized Markup Language), einer ISO-genorm- HTML dern sog. WWW-Client durchstobern 
ten Sprache zur Beschreibung von Dokurnen- (= browsing) kann. 
ten, mit spezieller Ausrichtung auf Hypertext- HTML bietet zusamrnen rnit dern WWW- 
Funktionen. Client allerdings mehr als nur das Springen in 

und zwischen Dokumenten. 
Zum einen hat man in HTML durch sog. URL- 
Beschreibungen (URLUniversal Ressource 
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Locators) Zugriff auf externe Ressourcen, so 
dai3 man neben dern Zugriff auf HTMLDoku- 
mente anderer WWW-Server auch zusatzliche 
Informationsquellen und Internet-Dienste er- 
schlieRen kann (z.B.: FTP-Server, Gopher- 
Server). Andererseits existieren als Erweite- 
rung zurn urspriinglichen Hypertext-Konzept 
Verweismoglichkeiten auf multimediale Ele- 
mente, etwa Grafiken, Videos oder Sound. 
Diese Verbindung aus Hypertext und Multirne- 
dia bezeichnet man dann als Hypermedia. Die 
bisherigen HTML-Standards enthalten multi- 
rnediale Elernente zwar noch nicht in ihrern 
Sprachumfang, aber durch intelligente WWW- 
Clients und andere Standards, ist es dennoch 
moglich auf Multimedia-Ressourcen oder vir- 
tuelle Welten zuzugreifen. 

Was ist eine Markup-Sprache? 

Bei der Entwicklung des WWW legten die 
Entwickler grokn Wert auf die Portabiliut der 
dern WWW zugrunde liegenden Sprache. Da 
man ein rnoglichst breites Publikum erreichen 
wollte, sollte sie zumindest auf den folgenden 
Plattformen lauffaig sein: 

Grafische Oberflkhen, 2.B. Windows, 
XI 1Nnix und Macintosh, 
Rein zeichenorientierte Systeme, 2.B. VT- 
1 00-Terminals, 
Systeme mit Sprachausgabe, 
Systerne mit Ausgabe in Braille fiir Blinde. 

Daher suchte man eine ger'dteunabhiingige Art, 
um Informationen'darzustellen. Die Elemente 
dei Sprache sollten beschreiben, urn was fiir 
eine Art von Information es sich handelt 
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(,,content-based markup"), nicht aber wie sie 
damstellen ist (,,presentational markup"). 
Erst der WWW-Client, etwa Lynx bei zeichen- 
orientierten Systernen oder ein grafischer 
Browser (Mosaic, Netscape Navigator, etc.) bei 
gafischen Oberflkhen, sollte anhand der Be- 
schreibung der Daten die Texte in das entspre- 
chende Aussehen ubersetzen. 

Die optimale Losung fand man in SGIML 
(Standard Generalized Markup Language), 
einern internationalen, genorrnten Standard fiir 
die Beschreibung von elektronischen, soge- 
nannten ,,marked-up" Texten. Urspriinglich 
wurde der Begriff ,,mark-up" benutzt, um 
handschriftlich zugefiigte Anmerkungen oder 
Markierungen innerhalb eines Dokumentes zu 
bezeichnen, die einern Schriftsetzer oder Ma- 
schinenschreiber Anweisungen gaben, wie ein 
bestimmter Textabschnitt zu setzen oder zu 
tippen ist, z.B. Schlangenlinien unter Wortern, 
um Fettdruck anzuzeigen, spezielle Angaben 
zur Zeichengrok, zum Zeichensatz, usw. 
Seit der Automation bei der Formatierung und 
dern Druck von Texten steht der Begriff 
,,Mark-up" jedoch fir alle Arten von speziellen 
Markierungs-Codes in elektronischen Texten, 
die sich auf die Formatierung, den Druck oder 
andere Weiterverarbeitungsarten eines Textes 
beziehen. 
Durch das Markieren von Textstiicken mit den 
in SGML definierten Markierungs-Codes, den 
sogenannten ,,Markup Tags", konnen also 
Teile eines Dokumentes mit bestimmten Arten 
von Textformatenl-typen identifiziert werden, 
etwa ob ein Textstiick eine IJberschrift ist, ob 
es besonders hervomheben ist, usw. Ein klei- 
nes Beispiel: 
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<texD 
<gedichtxtitel>Kalauer Nr. I323</titeI> 

<linieLiegt der Bauer <kursiv>tot</kursiv> im Zimmer,</linie> 
<linie>lebt er nimmer.</linie> 

</gedic h t> 
</text> 

Wie man an diesem kleinen Beispiel schon 
sehen kann, legt man in SGML nicht nur Text- 
typen fest, sondern man shukturiert zudem das 
ganze Dokument. Nebenbei sei noch bemerkt, 
daJ3 die Syntax von SGML sogar festlegt, in 
welchen Kontexten bestimmte Tags erlaubt 
sind, bzw, welche Tags auf jeden Fall auftau- 
chen miissen. 
Bei der Weiterentwicklung und Enveiterung 
von HTML ist man imvischen allerdings vorn 
reinen ,,context-based markup", also der rein 
logischen Festlegung der Dokument-Struktur 
abgewichen. So ist es entgegen dem ursprilng- 
lichen Konzept mbglich, Textstilcken durch 
,,hates Formatieren" eine bestimmte Darstel- 
lungsform direkt zuzuweisen, ehva die Farbe 

oder die SchrifigrbBe. Daneben gibt es Erwei- 
terungen, die nur noch von speziellen WWW- 
Clients erkannt und verarbeitet werden kbnnen. 
Ein Beispiel h ie f i r  sind Formulare, Frames 
oder die Einbindung von Java(Script)-Pro- 
grammen. 
Da auch der Ruf nach mehr Gestaltungsmbg- 
lichkeiten in HTML stiindig lauter wird, bleibt 
abzuwarten, ob das Konzept von HTML in 
dieser Form iiberleben wird, oder ob es eine 
Ablbsung zugunsten ,,Layout-freundlicher" 
HTML-Varianten gibt, wie es z.B. Adobe mit 
seinem proprietiken PDF-Format vorgemacht 
hat. 

H. Lochert 
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Der Arbeitskreis ,,EIektronjsche Fachififormation" , 

0 bwohl eine Bibliothek ihre urspriingliche in hochspezialisierten Datenbanken. Deren 
Aufgabe im Umgang mit Zeitschriften, Nutzung ist iiblicherweise kostenpflichtig und 

Biichem und anderen gedruckten Werken fin- erfordert ein bestimmtes Basiswissen im Um- 
det, wurde an der Saarlhdischen Universitits- gang mit diesen Datenbanken. 
und Landesbibliothek bereits vor Jahren er- 
kannt, welche Moglichkeiten die elektronische Da das im Grunde genommen kein spezielles 
Fachinformation bietet und dieser Bereich von Problem der chemischen Wissenschaft ist, 
der Bibliothek unterstiitzt. Insbesondere die sondem auch alle anderen Fachrichtungen, sei 
Fachrichtung Chemie und Ingenieunvesen es Natunvissenschaft, Technik oder Geistes- 
sowie Wirtschaftswissenschaften und Medizin wissenschaft, betrifft, haben sich an unserer 
machten von diesen Moglichkeiten Gebrauch. Universita! einige interessierte Personen zu 

einem Arbeitskreis zusammengefunden. Dieser 
Das Bundesministeriurn h r  Bildung, Wissen- Arbeitskreis ,,Elektronische Fachinforma- 
schaft, Forschung und Technologic (BMBF) tionb' (AKFIZ) wurde am 25.03.96 im kleinen 
startete zum 01.07.1994 ein Ibderiibergeifen- HBrsaal der Anorg. Chemie ins Leben gerufen. 
des Projekt ,,EndnutzerfBrderung .Ckretr@ e-'t-*Neben den Initiatoren - den vier Mitgliedern 
datenbankenkEs wird -eon d&; Gesellschaft der s o ~ ~ ~ - ~ ~ i s g r u ~ ~ e  (siehe unten) - 
Deutscher Chimike~(G~Ch1 betreut und setzt waren c,z 30 weitere I n t e r r < ~ ~ ~ a n w e s e n d .  
s~ch  aus lnsgesamt 5r':Teilpmjektenzussirnmen, Leii3er faaden nur sehr ~ e n i g e  Geisteswissen- 
Auch an derUnimd&t des Saarfandes existie- schftIer &en Weg dortfiin. 
ren zwei Ffichbereiche;(FB I 1 - Chemie; FB 12 
- Pharmazie und Umwelttech~~oIogir), die zur Die Zklsebmg der Tstigkeit desMbeitskrei- 
Verwicklibhung dieser Aufgabe beitragen' ses bdteht zunIchstdnmal darin, kine Akzep- 
Hierdurch mbliviert kames zu einer verstgkk- tanz der elekuoniwhen I n ~ a t i o n s b e s c h a f -  
ten Zusammenarbeit der entspr-n Gmp fung zu fdrdern. ImBedarfsfall will er sowohl 
pen in beiden Fachbereichen und der SULB, Ansprechpartner vermitteln als auch Wege und 
die letztlich zur Gnindung des Arbeitskreises Mittel zeigen, um an bestimmte Datenbestiinde 

heranzukommen. Zusatzlich werden Schu- 
lungen angeboten, die Kenntnisse iiber die 

Worum geht es? Allgemein ausgedriickt, sol1 Nutzung ausgewiihlter Datenbanken vermitteln 
eine rnoglichst arbeitsplatznahe und damit sollen. Diese Aktionen sollen natiirlich nicht 
schnelle und effektive Informationsbeschaf- Selbstzwecksein,sondemdieneniibergeordne- 
fung auf elektronischem Weg jedem Interes- ten Vorstellungen. Durch die elektronische 
sierten - dem Endnutzer - ermbglicht werden, 
ohne Inanspmchnahme einer speziellen Infor- 
mationsvermittlungsstelle. 
Die Durchsetzung dieses Konzeptes ist jedoch 
insbesondere auf dem Gebiet der Chemie nicht 
ganz trivial. Die zu recherchierenden Themen 
findet man in der Regel kaum (oder zumindest 
selten) irgendwo im World Wide Web, sondern 

Fachinformation als synergetische Alternative 
zur Nutzung gedruckter Werke kann der Wis- 
senschaftler schneller, umfassender und ein- 
facher vorhandenes Wissen erfahren und hier- 
durch die Effektivitiit seiner Forschung erhb- 
hen. Dies nutzt der Forschung in Deutschland 
allgemein und bildet einen Beitrag zur hohen 
Qualitat Deutschlands als Standort. Der Studie- 

Seite 35 



rende, der die Moglichkeit der elektronischen 
Fachinforrnation erfahren hat, kann dies als 
Qualifikation bei seinern ijbertritt in das Er- 
werbsleben vorweisen und das envorbene Wis- 
sen bei Bedarf im Berufsleben weiter einset- 
Zen. 

Die erforderlichen technischen Voraussetzun- 
gen verbessern sich durch die rasch voran- 
schreitende Vernetzung des gesarnten Campus- 
Gelandes zusehends. Imrner mehr Endgerate 
(in der Mehrzahl sind das PC's) werden vom 
Rechenzentrum an das HORUS-Netz ange- 
schlossen. Besonders in diesern Jahr wurden 
mit einern erheblichen Kraftaufwand einige 
Gebaude nach modernen Konzepten kornplett 
neu verkabelt. Auch an diesen Arbeiten war 
das Rechenzentrurn in grokrn MaOe beteiligt. 
Und schliel3lich erfolgte am 09.12.96 uber den 
neuen Provider DM-Verein (Deutsches For- 
schungsnetz) die Freischaltung des B-WIN-. 
Anschlusses (Breitband-Wissenschaftsnetz, 
siehe Artikel ,,Auf der herholspur irn Netz: 
Dcr neue B-WIN-Anschlua"). Die Kapazitat 
uber den Knoten im Rechenzentrurn steigt 
dadurch auf das Vierfache und durfte einen 
deutlichen Geschwindigkeitszuwachs im Da- 
tenaustausch mit sich bringen. 
Die andere. nicht weniger wichtige Seite der 
elektronischen Informationsbeschaffung, n m -  
lich wo befindet sich das Gesuchte, ist eine 
Aufgabe, bei deren Lijsung die Saarliindische 
Universiats-und Landesbibliothek helfen will. 
Neben der Nutzung bereits existierender Re- 
cherchernoglichkeiten lohnt es sich auch, nach 
einern Zugang zu anderen Sachgebieten zu 
fragen. Es existiert ein jiihrlicher finanzieller 
Etat, dessen Aufteilung keinern statischen Kon- 
zept unterliegt. Der kompetente Ansprech- 
partner in der UB ist Matthias Muller. 

Wenn Sie sich fiir das Therna ,,Elektronische 
Fachinformation" interessieren, so schauen Sie 
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doch einmal in unsere WWW-Seiten: 
(http://www.uni-sb.de/projekte/akfiz). Neben 
grundlegenden Informationenmm Arbeitslcreis 
AKFIZ finden Sie hier interessante Links (2.B. 
FIZ-Karlsruhe oder FIZ-Chemie in Berlin oder 
FIZ-Technik in Frankfurt) sowie alle aktuellen 
Schulungsterrnine. Demnachst werden auch 
alle Mitglieder des Arbeitskreises dort zu fin- 
den sein, so d& Sie den Ansprechpartner in 
Ihrer N a e  errnitteln konnen. 
Das ganze Projekt rnacht naturlich nur Sinn, 
wenn sich ein moglichst breiter Personenkreis 
daran beteiligt. Insbesondere sind wir auf In- 
formationen aus den einzelnen Fachbereichen 
angewiesen. Denkbar w&e beispielsweise, d& 
bestimrnte inhouse-Sammlungen von Daten- 
best2nden auch fachrichtungsubergreifend zur 
Vefigung gestellt werden, sofern lizenzrecht- 
liche Griinde nicht dagegen sprechen. 
Mit Fragen, Wiinschen und Hinweisen konnen 
Sie sich an folgende Ansprechpartner irn Ar- 
beitskreis ,,Elektronische Fachinformation" 
wenden: 

Dr. Robert Haberkorn 
Anorg. und Anal. Chernie und Radiochemie 
E-Mail: haber@chl4sgiO.anchern.uni-sb.de I 
Tel: 2552 

Dipl.-Biologe Matthias Muller 
Saarl. Univ.- und Landesbibliothek (SULB) 
E-Mail: ubsmm@rz.uni-sb.de / Tel: 2074 

Dip1.-Chem. Joachim Schroder 
Pharmazie und Urnwelttechnologie 
E-Mail: jschroed@rz.uni-sb.de I Tel: 2924 

Dr. Matthias Schuler 
Rechenzentrum 
E-Mail: m.schueler@rz.uni-sb.de I Tel: 4141 

Matthias Schuler 1 Robert Haberkorn 
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I mmer wieder melden sich vernveifelte Nut- 
zer von Winword bei uns, die ein Dokument 

nicht mehr Bffnen kdnnen. Mal weigert Win- 
word sich beharrlich, das Dokument zu offnen, 
ma1 wird das Dokument geoffnet und auch die 
erste Seite angezeigt, aber das war's dann auch 
- Winword stiirzt ab und rnuD ,,gewaltsamU 
beendet werden. 
Nun kann es eine ganze Reihe von Ursachen 
fur einen solchen Dokumentverlust geben - 
denn verloren ist das Dokument in der Mehr- 
zahl der (rnir bekannten) Falle. Eigenverschul- 
den der Anwender, Hardwarefehler, 
Diskettenfehler, Konfigurations- 
probleme (z.B, zu wenig 
Hauptspeicher oder zu- 
wenig freier Platz auf 
der Festplatte), Ma- 
kroviren (vergl. 
Artikel ,,Makrovi- 
ren und Winword: 
Das Alptraumpaar 
des Jahres" in dieser Aus- 
gabe des RZ-Info), all das ist 
als Ursache rnoglich, und in aller Regel liegt 
auch hier irgendwo die Ursache. Allerdings ist 
auch Winword selbst wohl eine rnogliche Feh- 
lerquelle. Es ist nicht auszuschliellen, daB Win- 
word beim Speichervorgang Dokurnente zer- 
stbrt. Dies scheint mir besonders hBufig vor- 
zukomrnen, wenn in Winword die Speicherop- 
tion ,,Schnellspeicherung" aktiviert ist. Leider 
ist das in Winword die voreingestellte Speiche- 
rungsart. (Fur diejenigen, die es genau wissen 
wollen: Bei der Schnellspeicherung wird beim 
Abspeichern nicht das gesamte Dokument in 

eine neue Datei abgespeichert, sondern es 
werden lediglich die gegenilber der zuletzt 
abgespeicherten Version vorgenommenen 
~nderungen an die gespeicherte Datei ange- 
hbgt.) 
Probleme mit zerstorten Dokumenten sind 
Microsoft tibrigens nicht ganz unbekannt, denn 
es gibt vom technischen Service von Microsoft 
eine Anleitung zurn Wiederherstellen bescha- 
digter Dokurnente. Allerdings beurteilen die 
guten Leute die Erfolgsaussichten solcher Re- 
paraturversuche etwas optimistisch, wenn sie 
schreiben: ,,ObwohI diese Methoden ofterfolg- 
reich eingesetzt werden konnen, kann es in 
seltenen Faillen nicht moglich sein, ein beschl- 
digtes Dokument wiederherzustellen, oder das 
Dokurnent kann nur teilweise wiederhergestellt 

werden." Wie schon ge- - 

sagt, sind rneine Er- . fahrungen da etwas 
schlechter. 

Leider gibt es vor 
solchen Speicher- 
fehlem keinen 
Schutz - auRer 

Sie suchen sich ein - - 
anderes Programrn. 

Da die Probleme sowohl 
unter Winword 6 als auch unter Winword 7 
auftreten, ist von Microsoft wohl auch in nB- 
herer Zukunft keine Besserung zu envarten. Sie 
kBmen nur versuchen, die Hlufigkeit zu ver- 
ringem und die Folgen abzurnildern. 
Der Ernpfehlung von Microsoft ,,... von wichti- 
gen Dokumenten Sicherheitskopien zu erstel- 
len, urn notfalls eine Version des Dokuments 
zur Vefigung zu haben, auf die man mrilck- 
greifen kann" kann ich nur zustirnrnen und 
Ihnen zusltzlich dringend raten, die Schnell- 
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speicherung auszuschalten, indem Sie die be- http://www.microsoft.de/tservice/ 
treffende Option unter: download/00226/d28203. htm. 
Earas/Optionen/Speichern deaktivieren. 
Die komplette Anleitung von Microsoft finden Komelius Bamberger 
Sie iibrigens im WWW unter: 

sprachigen Rechtschreibrefom nichts. Dem 
kann nun - zumindest f i r  Winword 7 - mittels 
als Shareware erhiiltlicher Recht- 
schreibpriifungs- und AutoKorrektur-Dateien 
weitgehend abgeholfen werden. Die Dateien 
komen uber das W W W in einer bundesdeut- 
schen. einer osterreichischen und einer v iele Winword-Anwender schltzen und schweitzerdeutschen Version herunter geladen 

nutzen die in das Programm integrierte und 20 Tage lang vor der Registrierung getestet 
Rechtschreibprilfung. Filr diejenigen unter werden. Die WWW-Seite finden Sie unter: 
ihnen, die schon jetzt ihre Texte nach den seit hrtp://www.hc-chemnitr.de/bemdbmrsr97.hm. 
der Rechtschreibrefom gilltigen neuen Regeln 
schreiben wollen, stellt sich ein Problem: Win- Komelius Bamberger 
word weiR von der deutschen bzw. deutsch- 

I 
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Die folgende Verhabenssrudie eines ,, Computer-Spezialisten" entnahmen wir dern Mac-Magaiin, 
1996 (Auror unbekannt) 

D er Homo-kannkhalleine! Gehoren Sie 
etwa auch zu der ebenso genialen wie 

geplagten Spezies Mensch, die alle Gebrauchs- 
anleitungen grundsatzlich ungelesen weg- 
schmeiRt? Diese Gattung des Ho- 
mo~kandchalleinefolgteinemunwillkurlichen 
Impuls. wenn neue Sachen in Gebrauch ge- 
nommen werden. 
Der Homo-kannIchalleine gehort nicht zu 
denen, die Verpackungen zartfiihlend aufpulen, 
um das erworbene Gut danach mit chirurgi- 
scher Prazision freizulegen. Bei ihm werden 
die Verpackungen weggefetzt. Das envorbene 
Gut muR sofort in Betrieb genommen werden. 
Bei Ikea-Regalen fiihrt das dazu, daB sie schief 
und futuristisch anmuten, ehe sie wieder in sich 

bluht er richtig auf. Jetzt gelten keine Gesetze 
mehr, jetzt wird radikal an allem manipuliert. 
Bei der Treibersoftware werden die Parameter 
verstellt, bis von den diimlichen Werkseinstel- 
lungen nichts mehr ubrig ist. Dabei gilt, nie 
eine Sache nach der anderen verandern, son- 
dern immer rnoglichst viele auf einmal. Das 
verhindert nicht nur eine planmaige Fehlersu- 
che, sondern garantiert auch, dal3 die lustvolle 
Eastelphase unendlich verliingert werden kann. 
Und das schonste bei dieser Experimentier- 
phase ist, dag das Handbuch immer noch 
unberiihrt in der Ecke liegen bleiben kann. 
Wenn die Bastelei an der Software keinen SpaB 
rnehr macht, weil nur merkwiirdige Dinge 
geschehen, tritt der Homo-kannIchalleine in 

zusammenbrechen. Computer und Zubehor die Hardwarephase ein. Vollig unangetastet 
verweigem hingegenebensounspektakuliirwie von Selbstzweifeln - er hat ja wirklich alles 
hartnackig ihren Dienst. 
Scheipe, geht nicht ist der erste Satz, den der 
Homo-kandchalleine nach dem typischen will 
ich haben uber die Lippen bringt. Die Frustra- 
tion iiber das Gedt,  das frecherweise seinen 
Dienst venveigert, schlagt in hektische Betrieb- 
sarnkeit urn. Der Homo-kannIchalleine furn- 
melt an allen Kabeln und Steckverbindungen 
herum und wiirdigt die Bedienungsanleitung 
keines Blickes. Denn es gilt: Das Gerat ist 
immer schuld, der Benutzer nie! 
W ~ M  das storrische Ding, nehmen wir ma1 an, 
es handele sich um ein externes CD-ROM- 
Laufwerk, weiter streikt, tritt der HO- 
mo-kandchalleine in die Bastelphase ein. Hier 

versucht - folgert der Homo-kannIchalleine 
messerscharf: wenn es nicht an der S o m a r e  
liegt, kann nur noch die Hardware schuld 
sein. 
Entschlossen greift er zum Schraubenzieher. 
Jetzt kann ihn nichts mehr aufhalten. Egal, ob 
die Garantieanspriiche durch die Offnung des 
Gerats erloschen oder er unachtsam einen 
Schaden verursacht - jetzt mu8 er schrauben. 
Tiefenpsychologen gehen davon aus, daB es 
Menschen gibt, dieerst dann das Gefiihl haben, 
ein Gerat wirklich zu besitzen, wenn sie das 
nagelneue Stiick selbst auseinandergenommen 
und es sodann, mehr schlecht als recht, wieder 
zusammengebaut haben. 
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W e m  das Gehause abgenommen ist, iiber- 
laufen den Homo-kannIchalleine wohlige 
Schauer. Endlich Iiegt d a .  Allerheiligste vor 
ihm. Mit archaologischer Vorsicht wird zu- 
nkhs t  das Kabel- und Platinengewirr in Au- 
genschein genommen. Wissend grummelt der 
Homo-kannIchalleine vor sich hin, wenn es 
ihrn gelingt, die Bedeutung der Bauteile zu 
entratseln. Dann beginnt er einzelne Kabel ' 

beiseite zu schieben, urn auch entlegenere 
Platinen betrachten zu konnen. Danach folgt 
die Zupfphase, in der hier und da an Bauteilen 
gezogen wird, um ihren Sitz zu priifen. Wenn 
das nichts nutzt, was es nie tut, aber keinen 
Homo-kannIchalleineje 
zurn Verzicht auf dieses 
Ritual bewegen wiirde. 
beginnt der Ernst des 
Lebens. Nun miissen 
tiefgehende Eingriffe in 
das Ger4 vorgenommen 
werden. Eine Operation 
am offenen Herzen so- 
zusagen. DaB das Gedt 
eigentlich brandneu und 
funktionstiichtig war, 
als es Stunden zuvor 
gekauft wurde, ist lagst  
vergessen. Es sieht auch 
nicht mehr so aus. 
S~ezieU fir die usychi- 

1st diese Phase nicht rnit Erfolg gekr6nt. gerat 
der Homo-kannIchalleine in eine existentielle 
Krise. Sol1 er doch zum Handbuch greifen? 
Alles in ihm strwbt sich, doch was bleibt ihm 
iibrig? Widerwillig greift er zum Dmckwerk. 
Aber geschlagen gibt er sich noch lange nicht. 
Es bleibt ihm eine Letzte Moglichkeit, um seine 
Selbstachtung als autarker Computerbenutzer 
zu wahren: sein Leseverhalten. Der Ho- 
mo-kannIchalleine liest Handbiicher nicht von 
vorne, sondem schlagt sie willkiirlich auf, 
blattert herum und versucht, sich ohne die 
Hilfe des Inhalts- oder Stichwortverzeichnisses 
eine Orientierung zu verschaffen. Irgendwann 

sEhen ~ediirfnksk des 
Homo-kannichalleine wurden die Jumper 
entwickelt. Kleine Steckerchen, die man am 
besten rnit der Pinzette anfaat, die aber so 
robust und idiotensicher sind, dal3 man damit 
keinen Schaden anrichten kann. Mit Jumpern 
hat man vie1 Spielfreude, besonders, wenn die 
Teilchen verschutt gehen. Hardwarehersteller 
mit einem Herz fiir den Homo-kannIchalleine 
gomen ihm etliche Pins, die er mit dem Jum- 
per verbinden kann. Wer zwei Jumper auf 
zwBlf Pins zu verteilen hat, beschilftigt sich 
stundenlang mit den Kombinationsmiiglich- 
keiten. 
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stijBt er auf i n e n  Pas- 
sus, von dem er glaubt, 
daB der auf sein Pro- 
blem zutrifft. Entschei- 
dent fiir den Glauben, 
dal3 ihm ausgerechnet 
dieserTip weiterhilft, ist 
nicht die Plausibilitiit 
dieser Losung, sondern 
vor allem, d& er selbst 
noch nicht auf die Idee 
gekommen ist. 
Je# droht die spontane 
Probleml6sung, was 
den Homo-kannich- 
alleine mit geknicktem 

riicklassen wiirde. 
Glucklicherweise sind aber fast alle Handbu- 
cher so geschrieben, da13 man nicht Gefahr 
Iauft, von ihnen - Hilfestellung zu erfahren. 
Entweder gehen die Autoren davon aus, d d  
man die Biicher von A bis Z liest, oder sie 
strotzen vor technischern Kaudenvelsch, das in 
achtzig Prozent aller Handbiicher steht. Das ist 
viSllig egal, d e m  verstehen tut das ja eh keiner. 
Spiitestens, wenn die Bedienungsanleitung 
nicht weiterhilft, folgt der Griff zum Telefon- 
horer. Ein Freund wird angerufen, der ebenfalls 
zur Gattung des Homo-kannIchalleine gehort, 
und die Prozedur beginnt von vome. Irgend- 
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wann kommt der Punkt, an dem alles wieder 
zusarnmengeschraubt und die Treibersoftware 
von neuem aufgespielt wird. Alles sol1 wieder 
so sein, als w a e  das Gerat neu. Das ist die 
Stunde der tiefsten Verzweiflung des Ho- 
mo-kannIchalleine. Er muB sich geschlagen 
geben. Umtauschen kann er das G d t  nach all 
den Operationen nattirlich nicht mehr. 
Doch in dieser Siunde der hochsien Nor, 
wenn man schon alle Hoflnung hat fahren- 
lassen, geschehen Zeichen und Wunder. Der 
Homo-kannIchalleine entdeckt die fehlende 

Kabelverbindung, den unvollstiindigen In- 
stallationsvorgang oder den Knopf zum An- 
schalten. Seine ilrgsten Feinde findet der Ho- 
mo-kannIchalleine irn Internet. Hier wird sein 
Problem schlicht geleugnet und rnit einem 
Verweis auf die FAQ's, die Frequently Asked 
Questions, gekontert. Coole brauchen nur vier 
Buchstaben, urn den Homo-kannIchalleine 
seines SelbstbewuBtseins zu berauben: RTFM 
- Read The Fucking Manual! 
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