
 

 

 



 

 

 



 

 

Medizintechnik (Bachelor of Science) 

WS 2013/2014; Prüfungsordnungsversion: 2013 

1 Grundlagen- und Orientierungsprüfung 

1.1 B2 Medizintechnik 

Medizintechnik I 

• Medizintechnik I, 5 ECTS, Joachim Hornegger, WS 2013/2014 6 

1.2 B3 Mathematik und Algorithmik 

Mathematik für MT 1 

• Mathematik A1, 7.5 ECTS, J. Michael Fried, WS 2013/2014 8 

Mathematik für MT 2 

1.3 B4 Physikalische und Technische Grundlagen 

Grundlagen der Elektrotechnik I für MT 

• Grundlagen der Elektrotechnik I für Medizintechnik, 7.5 ECTS, Georg Fischer, Stefan 10 

Lindner, WS 2013/2014 

2 weitere Pflichtmodule 

2.1 B1 Medizinische Grundlagen 

Anatomie und Physiologie für Nichtmediziner 

Biomedizin und Technik 

2.2 B2 Medizintechnik 

Medizintechnik II 

2.3 B3 Mathematik und Algorithmik 

Mathematik für MT 3 

• Mathematik A3, 5 ECTS, J. Michael Fried, WS 2013/2014 12 

Mathematik für MT 4 

Algorithmen und Datenstrukturen für MT 

• Algorithmen und Datenstrukturen (für Medizintechnik), 10 ECTS, Christian Riess, WS

 14 

2013/2014 

Algorithmik kontinuierlicher Systeme 

2.4 B4 Physikalische und Technische Grundlagen 

Grundlagen der Elektrotechnik II 

• Grundlagen der Elektrotechnik II, 5 ECTS, Lorenz-Peter Schmidt, WS 2013/2014 16 
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Experimentalphysik für EEI I 

Experimentalphysik für EEI II 

Statik und Festigkeitslehre 

• Statik und Festigkeitslehre (3V+2Ü+2T), 7.5 ECTS, Kai Willner, Gunnar Possart, Martin

 17 

Jerschl, Simone Hürner, WS 2013/2014 
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3 Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder 

3.1 Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren 

3.1.1 B5 Kernmodule 

Signale und Systeme I 

• Signale und Systeme I, 5 ECTS, André Kaup, WS 2013/2014 20 

Informationssysteme im Gesundheitswesen 

Grundlagen der Elektrotechnik III 

• Grundlagen der Elektrotechnik III, ECTS, Reinhard Lerch, WS 2013/2014 21 

Hardware/Software Orientierung (Auswahl von 2 aus den folgenden 3 Modulen) 

Signale und Systeme II 

Passive Bauelemente und deren HF-Verhalten 

• Passive Bauelemente und deren HF-Verhalten, 5 ECTS, Martin Vossiek, WS 2013/2014 23 

Schaltungstechnik 

Elektromagnetische Felder I 

Für Studienbeginner im SS 2011 und 2012 des Studiengangs EEI findet EMF I im 5. FS statt. 

Sensorik 

• Sensorik, 5 ECTS, Reinhard Lerch, WS 2013/2014 25 

Grundlagen der Technischen Informatik 

• Grundlagen der Technischen Informatik, 7.5 ECTS, Jürgen Teich, WS 2013/2014, 2 Sem. 26 

3.1.2 B8 Vertiefungsmodule ET/INF 

Vertiefungsmodule aus dem Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren 

• Eingebettete Systeme (VU), 5 ECTS, Jürgen Teich, WS 2013/2014 28 

• Eingebettete Systeme mit erweiterter Übung, 7.5 ECTS, Jürgen Teich, Frank Hannig, WS 30 

2013/2014 

Kernmodule aus dem Kompetenzfeld Gerätetechnik 

Vertiefungsmodule aus dem Sockel beider Kompetenzfelder 
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• Sicherheit und Recht in der Medizintechnik, 2.5 ECTS, Hans Kaarmann, WS 2013/2014 32 

• Medizintechnik in Forschung und Industrie, 2.5 ECTS, Kurt Höller, WS 2013/2014, 2 Sem. 34 

3.2 Kompetenzfeld Gerätetechnik 

3.2.1 B6 Kernmodule 

Produktionstechnik I + II 

• Produktionstechnik I + II, 5 ECTS, Marion Merklein, Dietmar Drummer, Jörg Franke, 35 

Michael Schmidt, WS 2013/2014, 2 Sem. 

Werkstoffe und ihre Struktur 

• Werkstoffe und ihre Struktur, 5 ECTS, Mathias Göken, Heinz Werner Höppel, u.a., WS 36 

2013/2014 

Grundlagen der Messtechnik 

• Grundlagen der Messtechnik, 5 ECTS, Tino Hausotte, WS 2013/2014 37 

Technische Darstellungslehre I 

• Technische Darstellungslehre I, 2.5 ECTS, Stephan Tremmel, Thomas Sander, WS 40 

2013/2014 

Biomechanik 

Technische Thermodynamik 

Surfaces of Biomaterials 

Licht in der Medizintechnik 

• Licht in der Medizintechnik, 5 ECTS, Florian Klämpfl, WS 2013/2014 43 

Strömungsmechanik 

• Strömungsmechanik für Medizintechnik, 5 ECTS, Antonio Delgado, WS 2013/2014 44 

Qualitätstechniken für die Produktentstehung 

3.2.2 B8 Vertiefungsmodule MB/WW/CBI 

Vertiefungsmodule aus dem Kompetenzfeld Gerätetechnik 

Kernmodule aus dem Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren 

• Signale und Systeme I, 5 ECTS, André Kaup, WS 2013/2014 45 

Vertiefungsmodule aus dem Sockel beider Kompetenzfelder 

• Sicherheit und Recht in der Medizintechnik, 2.5 ECTS, Hans Kaarmann, WS 2013/2014 32 

• Medizintechnik in Forschung und Industrie, 2.5 ECTS, Kurt Höller, WS 2013/2014, 2 Sem. 34 

4 B7 Schlüsselqualifikation 

Hochschulpraktikum Industriepraktikum 

5 B9 Bachelorarbeit 
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Bachelorarbeit  
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Modulbezeichnung: Medizintechnik I (MT1) 

(Medical Engineering I) 
Modulverantwortliche/r: Joachim Hornegger 

Lehrende: Joachim Hornegger 

 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)  

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Medizintechnik I (WS 2013/2014, Vorlesung, 3 SWS, Joachim Hornegger) 

Medizintechnik I Tafelübung (WS 2013/2014, Übung, 1 SWS, Jana Hutter et al.) 

Medizintechnik I Rechnerübung (WS 2013/2014, Übung, 1 SWS, Jana Hutter et al.) 

 

Inhalt: 

Die Vorlesung MT I richtet sich an Studierende des Studiengangs Medizintechnik und zählt dort zu den 

Grundlagenvorlesungen im Bereich Informatik. Methoden und Geräte, welche die Anatomie und 

Funktion des Körpers für die Diagnose und Therapie aufarbeiten und darstellen, werden erklärt. Ein 

Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis und der Anwendung von Grundalgorithmen der medizinischen 

Bildverarbeitung, wie beispielsweise Segmentierung, Filterung und Bildrekonstruktion. Die 

vorgestellten Modalitäten beinhalten Röntgensysteme, Computertomographie (CT), 

Magnetresonanztomographie (MRT), Optische Kohärenztomographie (OCT) und Ultraschall (US). 

Lernziele und Kompetenzen: 

Die Studierenden 

• erkennen wesentliche Methoden und Modalitäten der medizinischen Bildgebung und geben diese 

wieder 

• verstehen und erklären grundlegender physikalischer Prinzipien der medizinischen Bildgebung 

• wenden erworbenes Wissen über Methoden selbstständig auf interdisziplinäre Fragestellungen der 

Medizin und der Ingenieurwissenschaften an 

• implementieren Algorithmen der medizinischen Bildverarbeitung in der Programmiersprache 

MATLAB 

• wenden Inhalte der Vorlesung in selbstständiger, aber betreuter Projektarbeit auf eine konkrete 

medizinische Fragestellung in gemeinsamer Gruppenarbeit an und erlernen dadurch Team- und 

Kommunikationsfähigkeit 

• erwerben Schnittstellenkompetenz zwischen Ingenieurwissenschaftlichen und Medizin • erlernen 

fachbezogene Inhalte klar und zielgruppengerecht zu präsentieren Literatur: 

• Olaf Dössel: Bildgebende Verfahren in der Medizin: Von der Technik zur medizinischen Anwendung, 

Springer, 1999. 

• Arnulf Oppelt: Imaging Systems for Medical Diagnostics, Publicis Kommunikations AG, Erlangen, 2005 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Grundlagen- und Orientierungsprüfung | B2 Medizintechnik) 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Medizintechnik 1 (Abschlusspräsentation der Projektarbeit) (Prüfungsnummer: 58001) 

Prüfungsleistung, Präsentation 

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% weitere 

Erläuterungen: 
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Die Note der Projektarbeit setzt sich zusammen aus Ausarbeitung und Programmieraufgaben. Zum 

Bestehen ist eine Abschlusspräsentation in Englisch erforderlich. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 (nur für Wiederholer) 

1. Prüfer: Joachim Hornegger 

Medizintechnik 1 (Übungen) (Prüfungsnummer: 58002) 

Prüfungsleistung, Übungsleistung weitere 

Erläuterungen: 

Unbenotete Studienleistung auf erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben; erforderliche 

Mindestpunktzahl wird in den Übungen bekannt gegeben. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Joachim Hornegger 
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Modulbezeichnung: Mathematik A1 (IngMathA1) 
Modulverantwortliche/r: J. Michael Fried 

Lehrende: J. Michael Fried 

7.5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 90 Std. Eigenstudium: 135 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Mathematik für Ingenieure A1: EEI, MT,CE,BP (WS 2013/2014, Vorlesung, 4 SWS, J. Michael Fried) 

Übungen zur Mathematik für Ingenieure A1 (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, J. Michael Fried) 

 

Inhalt: 

Grundlagen 

Aussagenlogik, Mengen, Relationen, Abbildungen 

Zahlensysteme natürliche, ganze, rationale und reelle Zahlen, 

komplexe Zahlen 

Vektorräume 

Grundlagen, Lineare Abhängigkeit, Spann, Basis, Dimension, euklidische Vektor- und 

Untervektorräume, affine Räume 

Matrizen, Lineare Abbildungen, Lineare Gleichungssysteme 

Matrixalgebra, Lösungsstruktur linearer Gleichungssysteme, Gauß-Algorithmus, inverse Matrizen, 

Matrixtypen, lineare Abbildungen, Determinanten, Kern und Bild, Eigenwerte und Eigenvektoren, Basis, 

Ausgleichsrechnung 

Grundlagen Analysis einer Veränderlichen 

Grenzwert, Stetigkeit, elementare Funktionen, Umkehrfunktionen 

Lernziele und Kompetenzen: Die Studierenden lernen 

• grundlegende Begriffe und Strukturen der Mathematik 

• Aufbau des Zahlensystems 

• sicheren Umgang mit Vektoren und Matrizen 

• Lösungsmethoden zu linearen Gleichungssystemen 

• Grundlagen der Analysis und der mathematischen exakten Analysemethoden 

• grundlegende Beweistechniken in o.g. Bereichen 

Literatur: 

v. Finckenstein et.al: Arbeitsbuch Mathematik fuer Ingenieure: Band I Analysis und Lineare Algebra. 

Teubner-Verlag 2006, ISBN 9783835100343 

Meyberg, K., Vachenauer, P.: Höhere Mathematik 1. 6. Auflage, Sprinbger-Verlag, Berlin, 2001 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Grundlagen- und Orientierungsprüfung | B3 Mathematik und Algorithmik) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "105#99#H", "Berufspädagogik Technik (Bachelor of 

Science)", "Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)", 

"Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Mathematik A1 (Prüfungsnummer: 45001) 

Prüfungsleistung, Klausur 

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% 
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Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: J. Michael Fried 

Mathematik A1 Übungen (Prüfungsnummer: 45002) 

Studienleistung, Studienleistung 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: keine Angabe 

1. Prüfer: J. Michael Fried 
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Modulbezeichnung: Grundlagen der Elektrotechnik I für 7.5 ECTS 

Medizintechnik (GETI-MT) 

(Foundations of Electrical Engineering I for Medical Engineering) 
Modulverantwortliche/r: Georg Fischer 

Lehrende: Georg Fischer, Stefan Lindner 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 90 Std. Eigenstudium: 135 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Grundlagen der Elektrotechnik I für Medizintechnik (WS 2013/2014, Vorlesung, 4 SWS, Georg Fischer) 

Übungen zu Grundlagen der Elektrotechnik I für Medizintechnik (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Stefan 

Lindner) 

 

Inhalt: 

Diese Vorlesung bietet einen Einstieg in die physikalischen Grundlagen der Elektrotechnik und 

Elektronik. Ausgehend von beobachtbaren Kraftwirkungen zwischen Ladungen und zwischen Strömen 

wird der Begriff des elektrischen und magnetischen Feldes eingeführt. Mit den daraus abgeleiteten 

integralen Größen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität und Induktivität wird das Verhalten der 

passiven Bauelemente diskutiert. Am Beispiel der Gleichstromschaltungen werden die Methoden der 

Netzwerkanalyse eingeführt und Fragen nach Wirkungsgrad und Zusammenschaltung von Quellen 

untersucht. Einen Schwerpunkt bildet das Faraday’sche Induktionsgesetz und seine Anwendungen. Die 

Bewegungsinduktion wird im Zusammenhang mit den Drehstromgeneratoren betrachtet, die 

Ruheinduktion wird sehr ausführlich am Beispiel der Übertrager und Transformatoren diskutiert. Einen 

weiteren Schwerpunkt bildet die Behandlung zeitlich periodischer Vorgänge. Die komplexe 

Wechselstromrechnung bei sinusförmigen Strom- und Spannungsformen und die Fourieranalyse bei 

zeitlich periodischen nicht sinusförmigen Signalen werden ausführlich behandelt. 

1. Physikalische Grundbegriffe 

2. Das elektrostatische Feld 

3. Das stationäre elektrische Strömungsfeld 

4. Einfache elektrische Netzwerke 

5. Stromleitungsmechanismen 

6. Das stationäre Magnetfeld 

7. Das zeitlich veränderliche elektromagnetische Feld 

8. Wechselspannung und Wechselstrom 

9. Zeitlich periodische Vorgänge beliebiger KurvenformLernziele und Kompetenzen: 

Nach der Teilnahme an den Modulveranstaltungen sind die Studierenden in der Lage: 

1. den Begriff des Feldes zu verstehen, 2. Gleich- und Wechselstromschaltungen mit Widerständen, 

Kapazitäten, Induktivitäten und Transformatoren zu entwickeln, 3. Schwingkreise und 

Resonanzerscheinungen zu analysieren, 4. Energie- und Leistungsberechnungen durchzuführen, 5. 

Schaltungen zur Leistungsanpassung und zur Blindstromkompensation zu bewerten, 6. das 

Drehstromsystem zu verstehen. 

Literatur: 

Manfred Albach: Grundlagen der Elektrotechnik I und II, Pearson-Verlag 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Grundlagen- und Orientierungsprüfung | B4 Physikalische und Technische Grundlagen) 
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Studien-/Prüfungsleistungen: 

Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik I für MT_ (Prüfungsnummer: 25611) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 120 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 (nur für Wiederholer) 1. 

Prüfer: Georg Fischer 
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Modulbezeichnung: Mathematik A3 (IngMathA3) 
Modulverantwortliche/r: J. Michael Fried 

Lehrende: J. Michael Fried 

 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)  

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Mathematik für Ingenieure A3:CE,EEI,MT,BPT-E (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Nicolas Neuß) 

Übungen zur Mathematik für Ingenieure A3: CE, EEI, MT, BPT-E (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Nicolas 

Neuß) 

 

Inhalt: 

Funktionentheorie: 

Elementare Funktionen komplexer Variablen, holomorphe Funktionen, Integralsatz von Cauchy, 

Residuentheorie 

Vektoranalysis 

Potentiale, Volumen-, Oberflächen- und Kurvenintegrale, Parametrisierung, Transformationssatz, 

Integralsätze, Differentialoperatoren Lernziele und Kompetenzen: 

Die Studierenden lernen 

• elementare komplexe Funktionen 

• Eigenschaften von diesen und Unterschiede zu reellen Funktionen 

• sicheren Umgang mit dem Integralsatz von Cauchy 

• Bedeutung der Residuentheorie 

• grundlegende Integrationstechniken über mehrdimensionale Bereiche 

• Zusammenhänge zwischen Volumen-, Oberflächen- und Kurvenintegralen 

• grundlegende Differentialoperatoren und Zusammenhänge zwischen diesen 

• grundlegende Beweistechniken in o.g. Bereichen Literatur: 

A. Hoffmann, B. Marx, W. Vogt, Mathematik für Ingenieure 1,2, Pearson 

K. Finck von Finckenstein, J. Lehn et. al., Arbeitsbuch für Ingenieure, Band I und II, Teubner 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | weitere Pflichtmodule | B3 Mathematik und Algorithmik) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "105#99#H", "Berufspädagogik Technik (Bachelor of 

Science)", "Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)", 

"Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Mathematik A3 (Prüfungsnummer: 45201) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 60 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Nicolas Neuß 

Mathematik A3 Übungen (Prüfungsnummer: 45202) 

Studienleistung, Leistungsschein 
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Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: keine Angabe 

1. Prüfer: Nicolas Neuß 
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Modulbezeichnung: Algorithmen und Datenstrukturen (für 10 ECTS 

Medizintechnik) (AuD-MT) 

(Algorithms and Data Structures (for Medical Engineering)) 
Modulverantwortliche/r: Joachim Hornegger 

Lehrende: Christian Riess 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 120 Std. Eigenstudium: 180 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Algorithmen und Datenstrukturen (für Medizintechnik) (WS 2013/2014, Vorlesung, 4 SWS, Christian 

Riess) 

Algorithmen und Datenstrukturen (für Medizintechnik) Tafelübung (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, 

Wilhelm Haas et al.) 

Algorithmen und Datenstrukturen (für Medizintechnik) Rechnerübung (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, 

Wilhelm Haas et al.) 

 

Inhalt: 

Die Vorlesung AuD-MT richtet sich an Studierende des Studiengangs Medizintechnik und zählt dort zu 

den Grundlagenvorlesungen im Bereich Informatik. Neben einer Einführung in die (objektorientierte) 

Programmierung in Java werden verschiedene Datenstrukturen wie verkettete Listen, Bäume und 

Graphen behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Entwurf von Algorithmen. Dazu zählen 

Rekursion, Sortierverfahren und Graphalgorithmen, sowie Aufwandsabschätzung von Algorithmen. 

Lernziele und Kompetenzen: 

Die Studierenden 

• lösen objektorientierte Programmieraufgaben in der Programmiersprache Java 

• veranschaulichen Programmstrukturen mit Hilfe einer Untermenge der Unified Modelling Language 

• vergleichen die Aufwände verschiedener Algorithmen hinsichtlich der Laufzeit und des 

Speicherbedarfs 

• implementieren grundlegende kombinatorische Algorithmen, insbesondere Such- und 

Sortierverfahren, binäre Bäume und grundlegende Graphalgorithmen 

• verstehen und benutzen Rekursion als Bindeglied zwischen mathematischen 

Problembeschreibungen und programmiererischer Umsetzung 

• übersetzen rekursive Problembeschreibungen in iterative 

• planen und bearbeiten Programmieraufgaben so, dass sie zeitgerecht fertig gestellt werden Literatur: 

In der Vorlesung werden zu den einzelnen Kapiteln passende Lehrbücher vorgeschlagen. 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | weitere Pflichtmodule | B3 Mathematik und Algorithmik) 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Algorithmen und Datenstrukturen für MT (FPO 2013, Klausur) (Prüfungsnummer: 30521) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 120 

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% 

weitere Erläuterungen: 

120-minütige Klausur über den in der Vorlesung behandelten und in den Übungen vertieften Stoff. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 
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1. Prüfer: Hornegger/Wilke (ps0590) 

Algorithmen und Datenstrukturen für MT (Übungsschein) (Prüfungsnummer: 30522) 

Studienleistung, Übungsleistung weitere Erläuterungen: 

Alle Studierenden, die nach der FPO MT 2013 studieren, müssen in den Tafel- und Rechnerübungen 

zu AuD-MT eine unbenotete Studienleistung erbringen. Dazu sind Übungsblätter in Einzelarbeit bzw. 

in Gruppen von jeweils zwei Studierenden zu bearbeiten. Der Schein gilt als bestanden, wenn 

mindestens 60% der maximal erreichbaren Punkte erzielt wurden. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Hornegger/Wilke (ps0590) 
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Modulbezeichnung: Grundlagen der Elektrotechnik II (GET II) 
Modulverantwortliche/r: Lorenz-Peter Schmidt 

Lehrende: Lorenz-Peter Schmidt 

 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester 

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: 

 

Lehrveranstaltungen: 

Grundlagen der Elektrotechnik II (WS 2012/2013, Vorlesung, 2 SWS, tech/IE/LEH/schmid) 

Grundlagen der Elektrotechnik II Übung (WS 2012/2013, Übung, 2 SWS, tech/IE/LEH/parran) 

 

Inhalt: 

Diese Vorlesung stellt den zweiten Teil einer 3-semestrigen Lehrveranstaltung über Grundlagen der 

Elektrotechnik für Studenten der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik im Grundstudium 

dar. Inhalt der Vorlesung ist die Analyse elektrischer Grundschaltungen und Netzwerke aus 

konzentrierten Bauelementen bei sinus- und nichtsinusförmiger harmonischer Erregung. 

In einleitenden Kapiteln werden Spannungs- und Stromquellen und ihre Zusammenschaltung mit einer 

Last betrachtet. Nach der Darstellung von Methoden und Sätzen zur Berechnung und Vereinfachung 

elektrischer Schaltungen (Überlagerungssatz, Reziprozitätstheorem, äquivalente Schaltungen, 

MillerTheorem etc.) werden zunächst 2-polige Netzwerke analysiert und in einem weiteren Kapitel 

dann allgemeine Verfahren zur Netzwerkanalyse wie das Maschenstromverfahren und das 

Knotenpotentialverfahren behandelt. Der nachfolgende Vorlesungsteil über mehrpolige Netzwerke 

konzentriert sich auf 2-Tore und ihr Verhalten, ihre verschiedenen Möglichkeiten der 

Zusammenschaltung und die zweckmäßige Beschreibung in verschiedenen Matrixdarstellungen 

(Impedanz-, Admittanz-, Ketten-, Hybridmatrix). Die Darstellung von nicht sinusförmigen periodischen 

Erregungen von Netzwerken mittels reeller und komplexer Fourierreihen und die stationäre Reaktion 

der Netzwerke auf diese Erregung werden in abschließenden Kapiteln behandelt. 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | weitere Pflichtmodule | B4 Physikalische und Technische Grundlagen) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "247#56#H", "Berufspädagogik Technik (Bachelor of 

Science)", "Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)", "Energietechnik (Bachelor 

of Science)", "Informatik (Bachelor of Science)", "Informatik (Master of Science)", "Mechatronik (Bachelor of 

Science)", "Technomathematik (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Grundlagen der Elektrotechnik II_ (Prüfungsnummer: 25701) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014, 2. Wdh.: WS 2014/2015 

1. Prüfer: Lorenz-Peter Schmidt 

 

Organisatorisches: 

Siehe UniVIS-Eintrag der zugeordneten Lehrveranstaltungen! 
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Modulbezeichnung: Statik und Festigkeitslehre (3V+2Ü+2T) (S&F) 

(Statics and Strength of Materials (3L+2E+2T)) 
Modulverantwortliche/r: Kai Willner 

Lehrende: Gunnar Possart, Martin Jerschl, Simone Hürner, Kai Willner 

7.5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: halbjährlich (WS+SS) 

Präsenzzeit: 105 Std. Eigenstudium: 120 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Statik und Festigkeitslehre (WS 2013/2014, Vorlesung, 3 SWS, Kai Willner) 

Übungen zur Statik und Festigkeitslehre (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Gunnar Possart et al.) 

Tutorium zur Statik und Festigkeitslehre (WS 2013/2014, Tutorium, 2 SWS, Gunnar Possart et al.) 

 

Inhalt: 

• Kraft- und Momentenbegriff, Axiome der Statik 

• ebene und räumliche Statik 

• Flächenmomente 1. und 2. Ordnung 

• Tribologie 

• Arbeit 

• Spannung, Formänderung, Stoffgesetz 

• überbestimmte Stabwerke, Balkenbiegung 

• Torsion 

• Energiemethoden der Elastostatik 

• Stabilität 

• Elastizitätstheorie und Festigkeitsnachweis 

Lernziele und Kompetenzen: 

Fachkompetenz Wissen 

• Die Studierenden kennen die axiomatischen Grundlagen der Technischen Mechanik sowie die 

entsprechenden Fachtermini. 

• Die Studierenden kennen das Schnittprinzip und die Einteilung der Kräfte in eingeprägte und 

Reaktionskräfte bzw. in äußere und innere Kräfte. 

• Die Studierenden kennen die Gleichgewichtsbedingungen am starren Körper. 

• Die Studierenden kennen das Phänomen der Haft- und Gleitreibung. 

• Die Studierenden kennen die Begriffe der Verzerrung und Spannung sowie verschiedene 

Stoffgesetze. 

• Die Studierenden kennen den Begriff der Formänderungsenergie, das Prinzip der virtuellen 

Arbeiten und das Verfahren von Castigliano. 

• Die Studierenden kennen den Begriff der Hauptspannungen sowie das Konzept der 

Vergleichsspannung und Festigkeitshypothesen. 

• Die Studierenden kennen das Problem der Stabilität und speziell die vier Eulerschen Knickfälle 

für ein schlankes Bauteil unter Drucklast. 

Verstehen 

• Die Studierenden können Kräfte nach verschiedenen Kriterien klassifizieren. 

• Die Studierenden können verschiedene Lagerungsarten unterscheiden und die entsprechenden 

Lagerreaktionen angeben. 

• Die Studierenden können den Unterschied zwischen statisch bestimmten und unbestimmten 

Systemen erklären. 

• Die Studierenden können den Unterschied zwischen Haft- und Gleitreibung erläutern. 

• Die Studierenden können das linearelastische, isotrope Materialgesetz angeben und die 

Bedeutung der Konstanten erläutern. 
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• Die Studierenden können die Voraussetzungen der Euler-Bernoulli-Theorie schlanker Balken 

erklären. 

• Die Studierenden können die Idee der Energiemethoden der Elastostatik und das Prinzip der 

virtuellen Arbeit in seinen Grundzügen erläutern. 

• Die Studierenden verstehen die Idee der Vergleichsspannung und können verschiedene 

Festigkeitshypothesen erklären. 

Anwenden 

• Die Studierenden können den Schwerpunkt eines Körpers bestimmen. 

• Die Studierenden können ein System aus mehreren Körpern geeignet freischneiden und die 

entsprechenden eingeprägten Kraftgrößen und die Reaktionsgrößen eintragen. 

• Die Studierenden können für ein statisch bestimmtes System die Reaktionsgrößen aus den 

Gleichgewichtsbedingungen ermitteln. 

• Die Studierenden können die Schnittreaktionen für Stäbe und Balken bestimmen. 

• Die Studierenden können die Spannungen im Querschnitt schlanker Bauteile (Stab, Balken) 

unter verschiedenen Belastungen (Zug, Biegung, Torsion) ermitteln. 

• Die Studierenden können die Verformungen schlanker Bauteile auf verschiedenen Wegen 

(Integration bzw. Energiemethoden) ermitteln. 

• Die Studierenden können aus einem gegebenen, allgemeinen Spannungszustand die 

Hauptspannungen sowie verschiedene Vergleichsspannungen ermitteln. 

• Die Studierenden können die kritische Knicklast für einen gegebenen Knickfall bestimmen. 

Analysieren 

• Die Studierenden können ein geeignetes Modell für schlanke Bauteile anhand der Belastungsart 

und Geometrie auswählen. 

• Die Studierenden können ein problemangepasstes Berechnungsverfahren zur Ermittlung von 

Reaktionsgrößen und Verformungen auch an statisch unbestimmten Systemen wählen. 

• Die Studierenden können eine geeignete Festigkeitshypothese wählen. 

• Die Studierenden können den relevanten Knickfall für gegebene Randbedingungen 

identifizieren. Evaluieren (Beurteilen) 

• Die Studierenden können den Spannungszustand in einem Bauteil hinsichtlich Aspekten der 

Festigkeit bewerten. 

• Die Studierenden können den Spannungszustand in einem schlanken Bauteil hinsichtlich 

Aspekten der Stabilität bewerten. 

Literatur: 

• Gross, Hauger, Schnell, Wall: Technische Mechanik 1, Berlin:Springer 2006 

• Gross, Hauger, Schnell, Wall: Technische Mechanik 2, Berlin:Springer 2007 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | weitere Pflichtmodule | B4 Physikalische und Technische Grundlagen) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "177#55#H", "Berufspädagogik Technik (Bachelor of 

Science)", "Chemical Engineering - Nachhaltige Chemische Technologien (Bachelor of Science)", "Chemie- und 

Bioingenieurwesen (Bachelor of Science)", "Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) 

(Bachelor of Science)", "Energietechnik (Bachelor of Science)", "Informatik (Bachelor of Science)", "Informatik 

(Master of Science)", "International Production Engineering and Management (Bachelor of Science)", "Life Science 

Engineering (Bachelor of Science)", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Bachelor of Science)", 

"Mechatronik (Bachelor of Science)", "Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 
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Statik und Festigkeitslehre (Prüfungsnummer: 46601) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: keine Angabe 

1. Prüfer: Willner/Leyendecker (ps1091) 

 

Organisatorisches: 

Organisatorisches, Termine & Downloads auf StudOn  

http://www.studon.uni-erlangen.de/cat5282.html
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Modulbezeichnung: Signale und Systeme I (Sisy I) 
Modulverantwortliche/r: André Kaup 

Lehrende: André Kaup 

 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)  

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Signale und Systeme I (WS 2013/2014, Vorlesung, 2,5 SWS, André Kaup) 

Übung zu Signale und Systeme I (WS 2013/2014, Übung, 1,5 SWS, Jürgen Seiler) 

Tutorium zu Signale und Systeme I (WS 2013/2014, optional, Übung, 1,5 SWS, Dominic Springer) 

 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B5 

Kernmodule) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Computational Engineering (Rechnergestütztes 

Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)", "Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Signale und Systeme I (Prüfungsnummer: 26801) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: André Kaup 

 

Modulbezeichnung: Grundlagen der Elektrotechnik III (GET III 
Modulverantwortliche/r: Reinhard Lerch 

Lehrende: Reinhard Lerch 

) ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester 

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: 

 

Lehrveranstaltungen: 

Grundlagen der Elektrotechnik III (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Reinhard Lerch) 

Übungen zu Grundlagen der Elektrotechnik III (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, N.N.) 

 

Empfohlene Voraussetzungen: Grundlagen 

der Elektrotechnik I und II 

 

Inhalt: 

• Umfang und Bedeutung der elektrischen Messtechnik 

• Die Grundlagen des Messens 

• Ausgleichsvorgänge, Frequenz-Transformation und Vierpol-Übertragungsverhalten 

• Nichtlineare Bauelemente, Schaltungen und Systeme 
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• Messverstärker und Messbrücken 

Lernziele und Kompetenzen: 

Diese Vorlesung stellt den dritten Teil der dreisemestrigen Pflichtlehrveranstaltung über Grundlagen 

der Elektrotechnik für Studenten der Mechatronik sowie der Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik im Grundstudium dar. Die Hauptlernziele bestehen im Verständnis von 

Analyseverfahren für lineare und nichtlineare Netzwerke sowie der Messtechnik elektrischer und 

nichtelektrischer Größen. Zunächst wird die Laplacetransformation erläutert, um damit einfache 

lineare zeitinvariante Netzwerke mit beliebiger Erregung analysieren zu können. Im zweiten Teil 

werden Schaltungen mit nichtlinearen Bauelementen vertieft. Im Kapitel "Meßverstärker" sollen 

zunächst die Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten des Operationsverstärkers anhand von 

messtechnischen Grundschaltungen verstanden werden. Danach folgt eine umfassende Einführung in 

die Grundlagen der el. Messtechnik. Abschließend werden wichtige Wechselwirkungen und 

physikalische Wandlungsprinzipien zur Messung elektrischer und nichtelekrischer Größen vorgestellt 

und anhand von Beispielen geübt. 

Literatur: 

Lehrbuch: „Elektrische Messtechnik“, R. Lerch, 5. Aufl. Okt 2010, Springer-Verlag 

Übungsbuch: „Elektrische Messtechnik - Übungen“, R. Lerch, M. Kaltenbacher, F. Lindinger, A. Sutor, 

2. Aufl. 2005, Springer-Verlag 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B5 

Kernmodule) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "247#56#H", "Berufspädagogik Technik (Bachelor of 

Science)", "Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)", 

"Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)", "Informatik (Bachelor of Science)", 

"Informatik (Master of Science)", "Mechatronik (Bachelor of Science)", "Technomathematik (Bachelor of Science)" 

verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik III_ (Prüfungsnummer: 25801) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Reinhard Lerch 
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Modulbezeichnung: Passive Bauelemente und deren HF-Verhal 
Modulverantwortliche/r: Martin Vossiek 

Lehrende: Martin Vossiek 

ten (PB) 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: unregelmäßig  

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Passive Bauelemente und deren HF-Verhalten (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Martin Vossiek) 

Passive Bauelemente und deren HF-Verhalten Übung (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Karsten Thurn) 

 

Inhalt: 

Nach einer einführenden Darstellung der elektrischen bzw. magnetischen Feldstärke durch komplexe 

Vektorzeiger werden die Feldgleichungen vorgestellt und die Leistungsbilanz im EM-Feld gezogen. Die 

Begriffe Wellenlänge und Wellenwiderstand werden über die Ausbreitung von ebenen EM-Feldern 

hergeleitet. Das Bauelement Kondensator bzw. Spule folgt daraus für den Grenzfall, daß seine 

Abmessungen klein sind, verglichen mit der Wellenlänge in dem felderfüllten Medium. Dazu werden 

die Polarisationsmechanismen in dielektrischen bzw. magnetischen Medien behandelt. Magnetische 

Verkopplungen führen zum Übertrager und die Berücksichtigung der zunächst vernachläßigten 

Feldanteile zu Streureaktanzen und Resonanzen. Leitungen sind elektromagnetische Bauelemente, die 

in wenigstens einer Dimension größer als die Wellenlänge gestaltet werden. Ihre Feldtypen werden 

systematisch abgeleitet und die Feldstrukturen Eigenschaften an Beispielen demonstriert. Für 

Leitungstransformationen wird das Smith-Chart eingeführt und damit Schaltungsaufgaben behandelt. 

Lernziele und Kompetenzen: 

Die Studierenden a. erwerben fundierte Kenntnisse über die HF-Eigenschaften von realen 

konzentrierten Bauelementen sowie von elektromagnetischen Wellenleitern und deren 

Zusammenschaltungen. b. sind in der Lage, die Kenngrößen und die hochfrequenten 

Übertragungseigenschaften von konzentrierten Bauelementen, von Wellenleitern und von einfachen 

Zusammenschaltungen zu berechnen. 

Literatur: 

[1] Frank Gustrau, Hochfrequenztechnik: Grundlagen der mobilen Kommunikationstechnik, Carl Hanser 

Verlag GmbH & Co. KG, , 1. Auflage, 2011 

[2] Daniel Fleisch, A Student’s Guide to Maxwell’s Equations, Cambridge University Press, 1. Auflage, 

2011 

[3] Zinke, 0., Brunswig, H., Hochfrequenztechnik, Band 1, Springer Verlag, Berlin, 6. Auflage, 2000 

[4] Meinke, H., Gundelach, F. W., Lange, K., Taschenbuch der Hochfrequenztechnik, Springer Verlag, 

Berlin, 5. Auflage, 1992 

[5] Rizzi, P. A., Microwave Engineering, Passive Circuits, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988 

[6] Pozar, D. M., Microwave Engineering, John Wiley & Sons, New York, 2. Auflage, 1998 

[7] Eugen Hecht, Optik, Oldenbourg; 3. Auflage, 2001 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B5 

Kernmodule | Hardware/Software Orientierung (Auswahl von 2 aus den folgenden 3 Modulen)) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "247#56#H", "Berufspädagogik Technik (Bachelor of 

Science)", "Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)", "Mechatronik (Bachelor of 

Science)", "Mechatronik (Master of Science)", "Medizintechnik (Master of Science)" verwendbar. 
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Studien-/Prüfungsleistungen: 

Passive Bauelemente und deren HF-Verhalten_ (Prüfungsnummer: 26101) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014, 2. Wdh.: WS 2014/2015 

1. Prüfer: Lorenz-Peter Schmidt 

 

Organisatorisches: 

Siehe UniVIS-Eintrag der zugeordneten Lehrveranstaltungen!  
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Modulbezeichnung: Sensorik (Sen) 
Modulverantwortliche/r: Reinhard Lerch 

Lehrende: Reinhard Lerch 

 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)  

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Sensorik (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Reinhard Lerch) 

Übungen zu Sensorik (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Stefan Rupitsch et al.) 

  

Inhalt: 

Einführung in die Sensorik. Wandlerprinzipien. Sensor-Parameter. Sensor-Technologien. Messung 

mechanischer Größen. 

Lernziele und Kompetenzen: 

Die Studierenden sollen die grundlegenden Verfahren bei der Messung nicht-elektrischer Größen mit 

Hilfe elektrischer Sensoren kennenlernen und verstehen, wie diese bei Aufgaben aus dem Bereich der 

modernen industriellen Prozessmesstechnik angewandt werden. Dazu werden zunächst die 

wichtigsten in der Sensorik verwendeten Prinzipien zur Wandlung physikalischer und chemischer 

Größen in elektrische Signale behandelt. Danach werden die zur technischen Realisierung von Sensoren 

eingesetzten Technologien vertieft. Schwerpunktmäßig wird auf die anwendungstechnischen 

Gesichtspunkte von Sensoren und Schaltungen zur Messung elektromechanischer Größen in 

mechatronischen Komponenten und Systemen eingegangen. 

Literatur: 

Lerch, Reinhard: Sensorik (Vorlesungsskript), Lehrstuhl für Sensorik 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B5 

Kernmodule) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Berufspädagogik Technik (Master of Education)", 

"Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)", "Computational 

Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science)", "Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik (Bachelor of Science)", "Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Master of 

Science)", "Maschinenbau (Bachelor of Science)", "Maschinenbau (Master of Science)", "Mechatronik (Bachelor 

of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Sensorik_ (Prüfungsnummer: 26701) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014, 2. Wdh.: WS 2014/2015 

1. Prüfer: Reinhard Lerch 

 

Organisatorisches: 

Grundstudium 
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Modulbezeichnung: Grundlagen der Technischen Informatik (GTI) 7.5 ECTS 
Modulverantwortliche/r: Jürgen Teich 

Lehrende: Jürgen Teich 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 2 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 90 Std. Eigenstudium: 135 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Grundlagen der Technischen Informatik (WS 2013/2014, Vorlesung, 4 SWS, Jürgen Teich et al.) Übung 

zu Grundlagen der Technischen Informatik (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Sebastian Graf et al.) 

Praktikum zu Grundlagen der Technischen Informatik (WS 2013/2014, Praktikum, Markus Blocherer et 

al.) 

Übungen zu Grundlagen der Technischen Informatik (SS 2014, optional, Übung, 2 SWS, Sebastian Graf 

et al.) 

Praktikum zu Grundlagen der Technischen Informatik (SS 2014, optional, Praktikum, Markus Blocherer 

et al.) 

 

Inhalt: 

Aufbau und Prinzip von Rechnern, Daten und ihre Codierung, Boolesche Algebra und Schaltalgebra, 

Schaltnetze (Symbole, Darstellung), Optimierung von Schaltnetzen (Minimierung Boolescher 

Funktionen), Realisierungsformen von Schaltnetzen (ROM, PLA, FPGA), Automaten und Schaltwerke 

(Moore/Mealy, Zustandscodierung und -minimierung), Flipflops, Register, Zähler, Speicher (RAM, 

ROM), Taktung und Synchronisation, Realisierungsformen von Schaltwerken, Realisierung der 

Grundrechenarten Addition/Subtraktion, Multiplikation und Division, Gleitkommazahlen (Darstellung, 

Fehler, Rundung, Standards, Einheiten), Steuerwerksentwurf, Spezialeinheiten und Co-Prozessoren, 

Mikrocontroller; vorlesungsbegleitende Einführung und Beschreibung der Schaltungen mit VHDL. 

Lernziele und Kompetenzen: 

Fachkompetenz Wissen 

• Die Studierenden veranschaulichen fundierte theoretische und praxisorientierte Grundlagen 

der Informationstheorie, Rechnerarithmetik, Digitaltechnik und des Schaltungsentwurfs. 

• Die Studierenden führen den Entwurf, die Synthese und das Testen von digitalen Schaltungen 

auf programmierbarer Hardware (FPGAs) durch. 

Verstehen 

• Die Studierenden verstehen, dass Hardware heutzutage mit Software am Rechner entwickelt 

und simuliert wird. 

• Die Studierenden verstehen den Schaltungsentwurf mittels einer Beschreibungssprache (VHDL). 

Anwenden 

• Die Studierenden erarbeiten und diskutieren verschiedene Lösungswege für die Datencodierung 

sowie den Entwurf und die Optimierung von digitalen Hardwareschaltungen. 

Selbstkompetenz 

• Die Studierenden erlernen die Fähigkeit, digitale Schaltungen und Systeme eigenständig zu 

konzipieren und zu implementieren. 

Literatur: siehe Webseite: http://www12.informatik.uni-

erlangen.de/edu/gti 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B5 

Kernmodule) 
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Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Informatik (1. Staatsprüfung für das Lehramt an 

Gymnasien)", "Informatik (Bachelor of Arts (2 Fächer))", "Informatik (Bachelor of Science)", 

"Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Grundlagen der Technischen Informatik (Klausur)_ (Prüfungsnummer: 31101) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 120 

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% 

weitere Erläuterungen: 

Auf Basis der Bewertung zweier während des Semesters angebotener Miniklausuren können 

Bonuspunkte erworben werden, die zu dem Ergebnis einer bestandenen Klausur hinzugerechnet 

werden. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Jürgen Teich 

Kurztest, praktische Übungen zu Grundlagen der Technischen Informatik (Übungsschein)_ 

(Prüfungsnummer: 31102) 

Studienleistung, Studienleistung 

weitere Erläuterungen: 

Der Schein wird vergeben auf erfolgreiches Absolvieren von praktischen Übungen. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Jürgen Teich 

  



 

UnivIS: 29.08.2021 15:58 28 

Modulbezeichnung: Eingebettete Systeme (VU) (ES-VU) 
Modulverantwortliche/r: Jürgen Teich 

Lehrende: Jürgen Teich 

5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch 

 

Lehrveranstaltungen: 

Eingebettete Systeme (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Jürgen Teich et al.) 

Übung zu Eingebettete Systeme (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, N.N.) 

 

Inhalt: 

Schwerpunkt der Vorlesung ist der Entwurf und die Implementierung eingebetteter Systeme unter 

Einsatz formaler Methoden und rechnergestützter Entwurfsverfahren. 

Unter eingebetteten Systemen versteht man Rechensysteme, die auf einen Anwendungsbereich 

zugeschnitten (z.B. mobile Kommunikationsgröße, Chipkartensysteme, Industriesteuerungen, 

Unterhaltungselektronik, Medizintechnik) und in einen technischen Kontext eingebunden sind. Das 

große Interesse am systematischen Entwurf von heterogenen eingebetteten Systemen ist verursacht 

durch die steigende Vielfalt und Komplexität von Anwendungen für eingebettete Systeme, die 

Notwendigkeit, Entwurfs- und Testkosten zu senken sowie durch Fortschritte in Schlüsseltechnologien 

(Mikroelektronik, formale Methoden). 

Lernziele und Kompetenzen: 

Fachkompetenz Wissen 

• Die Studierenden setzen sich mit einem aktuellen Forschungsgebiet auseinander. 

Verstehen 

• Die Studierenden verstehen grundlegende Konzepte des Entwurfs eingebetteter Systeme. 

Anwenden 

• Die Studierenden wenden grundlegende Algorithmen an zur Analyse und Optimierung von 

Hardware-Architekturen und Echtzeit-Softwaresystemen. 

• Die Studierenden erfassen den Hardware/Software-Entwurf von Systemen mit harten 

Beschränkungen. 

Literatur: 

• Buch zur Vorlesung 

• Vorlesungsskript (Zugriff nur innerhalb des Uni-Netzwerks möglich) 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B8 

Vertiefungsmodule ET/INF) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Computational Engineering (Rechnergestütztes 

Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)", "Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) 

(Master of Science)", "Informatik (Bachelor of Science)", "Informatik (Master of Science)", "Informations- und 

Kommunikationstechnik (Bachelor of Science)", "Informations- und Kommunikationstechnik (Master of Science)", 

"Mechatronik (Bachelor of Science)", "Medizintechnik (Master of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Eingebettete Systeme (Vorlesung mit Übungen) (Prüfungsnummer: 604896) 

Prüfungsleistung, mehrteilige Prüfung 

http://www12.informatik.uni-erlangen.de/people/teich/springer.php
http://www12.informatik.uni-erlangen.de/edu/es/script
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Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% weitere 

Erläuterungen: 

Klausur (Dauer: 90 min) + erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (verpflichtetend) + erfolgreiche 

Bearbeitung aller Übungsaufgaben (verpflichtetend) Die Modulnote ergibt sich aus der Klausurnote. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Jürgen Teich 

 

Organisatorisches: 

Die Auswahl dieses Moduls schließt die Auswahl des Moduls „Eingebettete Systeme mit erweiterter 

Übung“ aus. 

Bemerkungen: 

Auch für Computational Engineering!  
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Modulbezeichnung: Eingebettete Systeme mit erweiterter Übu 
Modulverantwortliche/r: Jürgen Teich 

Lehrende: Frank Hannig, Jürgen Teich 

ng (ES-VEU) 7.5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 90 Std. Eigenstudium: 135 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Eingebettete Systeme (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Jürgen Teich et al.) 

Übung zu Eingebettete Systeme (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, N.N.) 

Erweiterte Übungen zu Eingebettete Systeme (WS 2013/2014, Übung, N.N.) 

 

Inhalt: 

Schwerpunkt der Vorlesung ist der Entwurf und die Implementierung eingebetteter Systeme unter 

Einsatz formaler Methoden und rechnergestützter Entwurfsverfahren. 

Unter eingebetteten Systemen versteht man Rechensysteme, die auf einen Anwendungsbereich 

zugeschnitten (z.B. mobile Kommunikationsgröße, Chipkartensysteme, Industriesteuerungen, 

Unterhaltungselektronik, Medizintechnik) und in einen technischen Kontext eingebunden sind. Das 

große Interesse am systematischen Entwurf von heterogenen eingebetteten Systemen ist verursacht 

durch die steigende Vielfalt und Komplexität von Anwendungen für eingebettete Systeme, die 

Notwendigkeit, Entwurfs- und Testkosten zu senken sowie durch Fortschritte in Schlüsseltechnologien 

(Mikroelektronik, formale Methoden). 

Lernziele und Kompetenzen: 

Fachkompetenz Wissen 

• Die Studierenden setzen sich mit einem aktuellen Forschungsgebiet auseinander. 

• Die Studierenden lernen aktuelle Entwurfswerkzeuge für die Architektursynthese (Hardware) 

und Softwaresynthese kennen. 

Verstehen 

• Die Studierenden verstehen grundlegende Konzepte des Entwurfs eingebetteter Systeme. 

Anwenden 

• Die Studierenden erfassen den Hardware/Software-Entwurf von Systemen mit harten 

Beschränkungen. 

• Die Studierenden wenden grundlegende Algorithmen an zur Analyse und Optimierung von 

Hardware-Architekturen und Echtzeit-Softwaresystemen. 

Sozialkompetenz 

• Die Studierenden lernen aktuelle Entwurfswerkzeuge für die Architektursynthese (Hardware) und 

Softwaresynthese kennen bei der kooperativen Bearbeitung der erweiterten Übung in Gruppen. 

Literatur: 

• Buch zur Vorlesung 

• Vorlesungsskript (Zugriff nur innerhalb des Uni-Netzwerks möglich) 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B8 

Vertiefungsmodule ET/INF) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Informatik (Bachelor of Science)", "Informatik (Master of 

Science)", "Informations- und Kommunikationstechnik (Master of Science)", "Medizintechnik (Master of Science)" 

verwendbar. 

http://www12.informatik.uni-erlangen.de/people/teich/springer.php
http://www12.informatik.uni-erlangen.de/edu/es/script
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Studien-/Prüfungsleistungen: 

Eingebettete Systeme (Vorlesung mit erweiterten Übungen) (Prüfungsnummer: 773774) 

Prüfungsleistung, mehrteilige Prüfung 

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% weitere 

Erläuterungen: 

Klausur (Dauer: 90 min) + erfolgreiche Teilnahme an den erweiterten Übungen (verpflichtetend) + 

erfolgreiche Bearbeitung aller Übungsaufgaben (verpflichtetend) Die Modulnote ergibt sich aus der 

Klausurnote. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Jürgen Teich 

 

Organisatorisches: 

Die Auswahl dieses Moduls schließt die Auswahl des Moduls „Eingebettete Systeme“ aus.  
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Modulbezeichnung: Sicherheit und Recht in der Medizintechnik (SRMT) 2.5 ECTS 
Modulverantwortliche/r: Hans Kaarmann 

Lehrende: Hans Kaarmann 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 30 Std. Eigenstudium: 45 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Sicherheit und Recht in der Medizintechnik (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Hans Kaarmann) 

 

Inhalt: 

Arbeitsgebiet, Markt und Marktzugang der Medizintechnik unterliegen weltweit starker Regulierung 

seitens staatlicher Stellen. Während früher der Schwerpunkt meist auf die Qualitätssicherung in der 

Produktion gelegt wurde, wird heute bereits in die Entwicklungsphase eines Produktes eingegriffen. 

Das liegt vor allem an der Erkenntnis, dass nach einer Untersuchung der FDA (USA) mehr als 80% aller 

ernsten Vorfälle mit Medizinprodukten auf Fehler im Design zurück zu führen sind. In der Vorlesung 

werden folgende Gebiete eingehend betrachtet: Marktzugang für Medizinprodukte 

• Nationale gesetzliche Grundlagen (z.B. MPG) 

• Europäische Richtlinien 

• Zusammenhang/Abhängigkeit national/europäisch 

• Situation international 

Grundlagen der CE-Kennzeichnung im europäischen Raum 

• Betroffene Produkte/Produktgruppen 

• Erfüllung der „grundlegenden Anforderungen“ 

• Optionen bei der CE-Kennzeichnung 

• „New Approach“-Konzept in Europa 

Rolle der Normen und Standards 

Produktnormen und „Stand der Technik“ 

• Status der Normen 

• Sicherheitsnormen 

Normenorganisationen (z.B. IEC und ISO) 

• Normenreihe IEC 60601 

• Struktur der Normenreihe 

• Entstehung und Aktualisierung von Normen Rolle von Qualitätsmanagementsystemen 

• Elemente von Qualitätsmanagementsystemen 

• Beispiele nach ISO9001/ISO13485 

• Konzepte der Qualitätssicherung und -verbesserung Grundlagen des Risikomanagements 

• Methode, Klassifizierung, Mitigation 

• Beispiel nach ISO14791 Rolle der „Notified Bodies“ 

• Definitionen und Beispiele 

• Zertifikate Marktüberwachung 

• Gesetzliche Vorgaben am Beispiel Deutschlands 

• Herstellerpflichten 

• Rolle der „Competent Authorities“ 

Typischer Lebenszyklus eines Produktes 

• Durchlauf an einem Beispielfall von der Produktidee bis zum Betrieb beim Anwender Lernziele 

• Erlangung eines grundlegenden Verständnisses der Konzepte für die Sicherheit von 

Medizinprodukten • Kenntnis der grundlegenden Elemente und deren Definitionen 

• Kenntnis der wesentlichen Marktregulierungsmechanismen auf weltweiter Basis mit Schwerpunkt 

bei den europäischen Regelungen 
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• Verständnis der Konzepte der regulatorischen Anforderungen bei Entwicklung, Produktion, 

Inverkehrbringen, Vertrieb, Betrieb, Instandhaltung und Marktüberwachung von Medizinprodukten 

(mit Schwerpunkt Medizintechnik) 

Literatur: 

Die vorbereitende Literatur wird für jede LV jedes Semester neu festgelegt. 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B8 

Vertiefungsmodule ET/INF) 

[2] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B8 

Vertiefungsmodule MB/WW/CBI) 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Sicherheit und Recht in der Medizintechnik (Prüfungsnummer: 76101) 

Prüfungsleistung, Klausur mit MultipleChoice, Dauer (in Minuten): 60 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Hans Kaarmann 

 

Organisatorisches: 

Anmeldung persönlich bei Herrn Dr. Kaarmann 

 

Modulbezeichnung: Medizintechnik in Forschung und 2.5 ECTS 

Industrie (MedTechForschung) 

(Healthcare Engineering in Science and Industry) 
Modulverantwortliche/r: Kurt Höller 

Lehrende: Kurt Höller 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 2 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 15 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Medizintechnik in Forschung und Industrie I (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Kurt Höller et al.) 

Medizintechnik in Forschung und Industrie II (SS 2014, Vorlesung, 2 SWS, Kurt Höller et al.) 

 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Bildgebende Verfahren | B8 

Vertiefungsmodule ET/INF) 

[2] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B8 

Vertiefungsmodule MB/WW/CBI) 
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Studien-/Prüfungsleistungen: 

Medizintechnik in Forschung und Industrie 
(englische Bezeichnung: Healthcare Engineering in Science and Industry) 

Prüfungsleistung, Klausur 

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Kurt Höller 

 

Modulbezeichnung: Produktionstechnik I + II (PT I+II) 

(Production Engineering I + II) 
Modulverantwortliche/r: Marion Merklein 

Lehrende: Jörg Franke, Dietmar Drummer, Marion Merklein, Michael Schmidt 

5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 2 Semester Turnus: jährlich (WS)  

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Produktionstechnik I (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Marion Merklein et al.) Produktionstechnik II 

(SS 2014, Vorlesung, 2 SWS, Michael Schmidt et al.) 

 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B6 Kernmodule) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science)", 

"Informatik (Bachelor of Science)", "Informatik (Master of Science)", "Maschinenbau (Bachelor of Science)", 

"Mechatronik (Bachelor of Science)", "Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Produktionstechnik I + II 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 120 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: SS 2014, 1. Wdh.: WS 2014/2015 

1. Prüfer: Franke/Merklein/M.Schmidt/Drummer (ps0554) 

 

Modulbezeichnung: Werkstoffe und ihre Struktur (MT-B6.2; ET-B2) 

(Materials and Structure) 
Modulverantwortliche/r: Mathias Göken 

Lehrende: u.a., Heinz Werner Höppel, Mathias Göken 

5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch 

 

Lehrveranstaltungen: 

Werkstoffe und ihre Struktur / (WS 2013/2014, Vorlesung, 3 SWS, Mathias Göken et al.) 

Ergänzungen zu Werkstoffe und ihre Struktur (WS 2013/2014, Übung, 1 SWS, Steffen Neumeier et 
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al.) 

 

Inhalt: 

Siehe bei den einzelnen Veranstaltungen. Lernziele 

und Kompetenzen: 

Siehe bei den einzelnen Veranstaltungen. Literatur: 

Siehe bei den einzelnen Veranstaltungen. 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B6 Kernmodule) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Materialphysik (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Modulprüfung "Werkstoffe und ihre Struktur" (MT-B6.2) (Prüfungsnummer: 56401) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Mathias Göken 

 

Modulbezeichnung: Grundlagen der Messtechnik (GMT) 

(Fundamentals of Metrology) 
Modulverantwortliche/r: T. Hausotte 

Lehrende: Tino Hausotte 

5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch und Englisch 

Lehrveranstaltungen: 

Grundlagen der Messtechnik (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Tino Hausotte) 

Grundlagen der Messtechnik - Übung (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Tino Hausotte et al.) 

 

Inhalt: 

Allgemeine Grundlagen 

• Wesen des Messens: SI-Einheitensystem - Definitionen der SI Einheiten (cd, K, kg, m, s, A, mol) - 

Messung - Extensive und intensive Größen - Messen, Prüfen und Lehren - objektives und subjektives 

Prüfen - Grundvoraussetzungen für das Messen - Weitergabe und Rückführung der Einheiten - 

Gebrauch und korrekte Angabe der Einheiten - Messwert, wahrer Wert, ausgegebener Wert 

Messabweichung 

• Messprinzipien und Messmethoden: Messprinzip, Messmethode und Messverfahren - 

Ausschlagmessmethode, Differenzmessmethode, Substitutionsmessmethode und 

Nullabgleichsmethode (Kompensationsmethode) - direkte und indirekte Messmethoden - analoge 

und digitale Messmethoden absolute und inkrementelle Messmethoden - Auflösung und 

Empfindlichkeit - Kennlinie und Kennlinienarten 

• Statistik - Auswertung von Messreihen: Berechnung eines Messergebnisses anhand von Messreihen 

- Grundbegriffe der deskriptiven Statistik - Darstellung und Interpretation von Messwertverteilungen 

(Histogramme) - Häufigkeit (absolute, relative, kumulierte, relative kumulierte) - Berechnung und 

Interpretation grundlegender Parameter: Lage (Mittelwert, Median, Modus), Streuung (Spannweite, 
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Varianz, Standardabweichung), Form (Schiefe, Kurtosis bzw. Exzess) - Stochastik und Verteilungen 

(Rechteck-, U- und Normalverteilung) - statistische Tests und statistische Schätzverfahren - 

Korrelation und Regression 

• Messabweichungen und Messunsicherheit: Messwert, Wahrer Wert, vereinbarter Wert, erfasster 

Wert, ausgegebener Wert - Einflüsse auf die Messung (Ishikawa-Diagramm) - Messabweichung 

(systematische, zufällige) - Korrektion bekannter systematischer Messabsweichungen - Kalibrierung, 

Verifizierung, Eichung - Messpräzision und Messgenauigkeit - Wiederholbedingungen/-präzision, 

Vergleichsbedingungen/-präzision, Erweiterte Vergleichsbedingungen/-präzision - Messunsicherheit 

- korrekte Angabe eines Messergebnisses - Übersicht über Standardverfahren des GUM 

(Messunsicherheit) 

Messgrößen des SI Einheitensystems 

• Messen elektrischer Größen und digitale Messtechnik: Messung von Strom und Spannung (strom- 

und spannungsrichtige Messung), Bereichsanpassung - Wheatstonesche Brückenschaltung (Viertel-, 

Halb- und Vollbrücke, Differenzverfahren und Nullabgleichverfahren) - Charakteristische Werte 

sinusförmiger Wechselgrößen (Wechselspannungsbrücke) - Operationsverstärker (Invertierender 

Verstärker, Nichtinvertierender Verstärker, Impedanzwandler) - Digitalisierungskette (Filter, Abtast-

Halte-Glied, Analog-Digital-Wandlung) - Abweichungen bei der Analog-Digital-Wandlung 

• Messen optischer Größen: Licht und Eigenschaften des Lichtes - Fotodetektoren (Fotowiderstände, 

Fotodioden) - Empfindlichkeitsspektrum des Auges - Radiometrie und Photometrie - Lichtstärke (cd, 

candela) - Strahlungsgesetze 

• Messen von Temperaturen: Temperatur, SI-Einheit, Definition - Wärmeübertragung (Wärmeleitung, 

Konvektion, Wärmestrahlung) - Fixpunkte (Tripelpunkte, Erstarrungspunkte), Fixpunktzellen, 

internationale Temperaturskala (ITS-90) - Berührungsthermometer - 

MetallWiderstandsthermometer, Messschaltungen für Widerstandsthermometer - 

Thermoelemente, Messschaltungen für Thermoelemente - Messabweichungen von 

Berührungsthermometern - Strahlungsgesetze, Pyrometer (siehe Optische Größen) - 

Messabweichungen von Pyrometern 

• Zeit und Frequenz: Zeitmessung - Atomuhr - Globales Positionssystem - Darstellung der Zeit 

Verbreitung der Zeitskala UTC - Frequenz- und Phasenwinkelmessung 

• Längenmesstechnik: Meterdefinition - Abbesches Komparatorprinzip, Abweichungen 1.- und 

2.Ordnung - Längenmessung mit Linearencodern, Bewegungsrichtung, Ausgangssignale, 

Differenzsignale - Absolutkodierung (V-Scannen und Gray Code) - Interferometer, Michelson-

Interferometer, Grundlagen der Interferenz, Homodynprinzip, Heterodynprinzip, Interferenz am 

Homodyninterferometer, destruktive und konstruktive Interferenz, Einfluss Luftbrechzahl 

• Winkel und Neigung: ebener Winkel, Winkeleinheiten - Maßverkörperungen - Winkelmessgeräte - 

Neigungsmessung - optische Winkelmessgeräte - Messabweichungen - räumlicher Winkel, 

Raumwinkel 

• Kraft und Masse: Definition SI-Einheit Kilogramm, Massenormale, Prinzip der Masseableitung - 

Definition Masse, Kraft und Drehmoment - Messprinzipien von Waagen - Balkenwaage, Federwaage, 

Unter- und oberschalige Waagen, Ecklastabhängigkeit, DMS-Waage, EMK-Waage, 

Massekomparatoren - Einflussgrößen bei Massebestimmung - Kraftmessung, Kraftmessung mit DMS, 

magnetoelastische und piezoelektrische Kraftmessung Teilgebiete der industriellen Messtechnik 

• Prozessmesstechnik (Druck und Durchfluss): Definition des Druckes - Druckarten (Absolutdruck, 

Überdruck, Differenzdruck) - Druckwaage (Kolbenmanometer), U-Rohrmanometer, 

Rohrfedermanometer, Plattenfedermanometer - Drucksensoren (mit DMS, piezoresistiv, kapazitiv, 

piezoelektrisch) - Durchflussmessung (Volumenstrom und Massestrom, Strömung von Fluiden) - 

volumetrische Verfahren, Wirkdruckverfahren, Schwebekörper-Durchflussmessung, magnetisch-

induktive Durchflussmessung, Ultraschall-Durchflussmessung - Massedurchflussmessung (Coriolis, 

Thermisch) 

• Fertigungsmesstechnik: Teilaufgaben der Fertigungsmesstechnik, Ziele der Fertigungsmesstechnik - 

Gestaltparameter von Werkstücken (Mikro- und Makrogestalt), Gestaltabweichungsarten, Messen, 

Prüfen, Überwachen - Gegenüberstellung klassische Messtechnik und Koordinatenmesstechnik, 
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Standardgeometrieelemente - Bauarten und Grundstruktur von Koordinatenmessgeräten - 

Vorgehensweise bei Messen mit einem Koordinatenmessgerät 

• Mikro und Nanomesstechnik: Anforderungen der Mikrosystemtechnik an die Messtechnik - Sensoren 

und Tastsysteme für Mikrosystemtechnik (taktile Sensoren, opto-taktiler Fasertaster, Fokussensor, 

Chromatischer Weißlichtsensor) - Rasterkraftmikroskop (Aufbau, Arbeitsweisen), 

Rastertunnelmikroskop - Nanokoordinatenmessung: 3-D Realisierung des abbeschen 

Komparatorprinzips Maßnahmen zur Reduktion der Einflüsse Lernziele und Kompetenzen: 

Lernziele 

• Basiswissen zu Grundlagen der Messtechnik, messtechnischen Tätigkeiten, Beschreibung der 

Eigenschaften von Messeinrichtungen und Messprozessen, Internationales Einheitensystem und 

Rückführung von Messergebnissen. 

• Grundkenntnisse zur methodisch-operativen Herangehensweise an Aufgaben des Messens 

statischer 

Größen, Lösen einfacher Messaufgaben und Ermitteln von Messergebnissen aus Messwerten 

Kompetenzen 

• Bewertung von Messeinrichtungen, Messprozessen und Messergebnissen sowie Durchführen 

einfacher Messungen statischer Größen. Literatur: 

• DIN e.V. (Hrsg.): Internationales Wörterbuch der Metrologie - Grundlegende und allgemeine Begriffe 

und zugeordnete Benennungen (VIM) ISO/IEC-Leitfaden 99:2007. Beuth Verlag GmbH, 3. Auflage 

2010 

• Hoffmann, Jörg: Handbuch der Messtechnik. 4. Auflage, Carl Hanser Verlag München, 2012 - ISBN 

978-3-446-42736-5 

• Lerch, Reinhard: Elektrische Messtechnik. 6. Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012 ISBN 

978-3-642-22608-3 

• Richter, Werner: Elektrische Meßtechnik. 3. Auflage, Verlag Technik Berlin, 1994 - ISBN 3-34101106-

4 

• Kohlrausch, Friedrich: Praktische Physik : zum Gebrauch für Unterricht, Forschung und Technik. Band 

1-3, 24. Auflage, Teubner Verlag, 1996 - ISBN 3-519-23001-1, 3-519-23002-X, 3-519-23000-3 

• Ernst, Alfons: Digitale Längen- und Winkelmesstechnik. 4. Auflage, Verlag Moderne Industrie, 2001 - 

ISBN 3-478-93264-5 

• Pfeifer, Tilo: Fertigungsmeßtechnik. R. Oldenbourg Verlag München Wien, 1998 - ISBN 3-48624219-

9 

• Keferstein, Claus P.: Fertigungsmesstechnik. 7. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, 2011 - ISBN 9783-

8348-0692-5 

• Warnecke, H.-J.; Dutschke, W.: Fertigungsmeßtechnik. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 

Tokyo, 1984 - ISBN 3-540-11784-9 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B6 Kernmodule) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science)", 

"Energietechnik (Bachelor of Science)", "Maschinenbau (Bachelor of Science)", "Mechatronik (Bachelor of 

Science)", "Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science)", "Wirtschaftsingenieurwesen (Master of Science)" 

verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Grundlagen der Messtechnik (Prüfungsnummer: 45101) 
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Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 60 

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100% 

weitere Erläuterungen: 

• Prüfungstermine, eine allgemeine Regel der Prüfungstagvergabe und Termine der Klausureinsicht 

finden Sie auf StudOn: Prüfungstermine und Termine der Klausureinsicht 

• Die Lehrveranstaltungen Grundlagen der Messtechnik [GMT] im Wintersemester und 

Fundamentals of Metrology [FoM] im Sommersemester sind inhaltlich identisch. Beide 

Lehrveranstaltungen werden bilingual (Vorlesungsunterlagen: englisch-deutsch, Vortragssprache: 

deutsch) gehalten. 

• Die Prüfungen über Grundlagen der Messtechnik [GMT] (Prüfungnr. 45101) und Fundamentals of 

Metrology [FoM] (Prüfungnr. 47701) sind inhaltlich identisch. Die Aufgabenstellung der Prüfung 

über GMT ist nur in Deutsch, während die Aufgabenstellung der Prüfung über FoM bilingual 

(englisch-deutsch) ist. 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014, 2. Wdh.: WS 2014/2015 

1. Prüfer: Tino Hausotte 

 

Organisatorisches: 

• Unterlagen zur Lehrveranstaltung werden auf der Lernplattform StudOn 

(www.studon.unierlangen.de) bereitgestellt. Das Passwort wird in der ersten Vorlesung bekannt 

gegeben. 

Modulbezeichnung: Technische Darstellungslehre I (TD I) 
Modulverantwortliche/r: Stephan Tremmel 

Lehrende: Thomas Sander, Stephan Tremmel 

2.5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 30 Std. Eigenstudium: 45 Std. Sprache: Deutsch 

Lehrveranstaltungen: 

Technische Darstellungslehre I (WS 2013/2014, Praktikum, 2 SWS, Stephan Tremmel et al.) 

 

Lernziele und Kompetenzen: 

Fachkompetenz Wissen 

Verständnis für die bildliche Darstellung technischer Objekte sowie zugehöriger nichtbildliche 

Informationen in Form Technischer Zeichnungen gemäß DIN 199-1 mit Fokus auf 

Maschinenbauteile, insbesondere Verständnis für den technischen und rechtlichen Stellenwert 

der Technischen Darstellungslehre im nationalen und internationalen Kontext, hierzu 

• Wissen über Zeichnungsnormen (DIN, EN, ISO) und Verständnis für deren Sinn und Zweck 

• Wissen über den Informationsgehalt Technischer Zeichnungen gemäß DIN 6789-4 

• Wissen über die Anwendung von Linienarten und -stärken gemäß DIN ISO 128-24 

• Wissen über die verschiedenen Projektionsmethoden gemäß DIN EN ISO 5456 auf Basis der 

Darstellenden Geometrie und Wissen über Grundregeln und Ansichten in Technischen 

Zeichnungen gemäß DIN ISO 128-30 

• Wissen über besondere Ansichten gemäß DIN ISO 128-34 

• Verständnis für Schnitte und Wissen über Schnittarten und deren Darstellung gemäß DIN ISO 

128-34 

• Wissen über Maßstäbe gemäß DIN ISO 5455 

• Wissen über Papierformate nach DIN ISO 5457, Papierfaltung nach DIN 824 sowie Schriftfelder 

gemäß DIN EN ISO 7200 und Stücklisten in Anlehnung an DIN 6771-2 

http://www.studon.uni-erlangen.de/cat427090.html
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• Wissen über Maßeintragungen in Technischen Zeichnungen gemäß DIN 406-10 ff und Wissen 

über die Grundregeln der Bemaßung, insbesondere auch Bemaßung von Durchmessern, Radien, 

Kegeln, Kugeln, sowie Wissen über die Bemaßung von Werkstückkanten gemäß DIN ISO 13715. 

Verständnis für die Festlegung von Toleranzen, Passungen und Oberflächen in Technischen 

Zeichnungen, hierzu 

• Wissen über die gängigen Toleranzarten betreffend die Bauteilgrob- und -feingestalt (Maß-, 

Form-, Lagetoleranzen, Oberflächen) 

• Wissen über die wichtigsten Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Toleranzen und Passungen 

• Wissen über die Festlegung von Maß-, Form- und Lagetoleranzen sowie deren Angabe in 

Technischen Zeichnungen gemäß DIN ISO 286 bzw. DIN ISO 1101 

• Wissen über Tolerierungsgrundsätze gemäß ISO 8015 und Angabe des Tolerierungsgrundsatzes 

in Technischen Zeichnungen 

• Wissen über Sinn und Zweck von Allgemeintoleranzen insbesondere gemäß DIN ISO 2768 und 

DIN ISO 13920 sowie Angabe von Allgemeintoleranzen in Technischen Zeichnungen 

• Wissen über die geometrische Struktur technischer Oberflächen nach DIN ISO 2760, deren 

Erzeugung durch Fertigungsverfahren in Anlehnung an DIN 4766 und Charakterisierung durch 

gängige Rauheitsmessgrößen im Profilschnitt gemäß DIN ISO 4287 sowie Wissen über die 

Darstellung von Oberflächenangaben in Technischen Zeichnungen gemäß DIN EN ISO 1302. 

Basiswissen über ausgewählte Fertigungsverfahren zur Erzeugung häufig vorkommender 

Gestaltund Verbindungselemente an Maschinenbauteilen, hierbei Aufzeigen von Querverweisen 

zu den im Vorpraktikum erworbenen Kompetenzen und Aufzeigen von Querverweisen zu den in 

der Lehrveranstaltung Produktionstechnik zu erwerbenden Kompetenzen. 

Wissen über Darstellung und Bemaßung von Bauteilen, die üblicherweise mit spanenden 

Fertigungsverfahren hergestellt werden, insbesondere 

• Wissen über das fertigungsgerechte Bemaßen rotationssymmetrischer Bauteile, die durch spa- 

nende Fertigungsverfahren, wie Drehen, Fräsen, Schleifen und Bohren hergestellt werden; 

Wissen über häufig vorkommende Gestaltelemente, wie Fasen, Zentrierbohrungen, Freistiche, 

Passfedernuten und Keil- und Zahnwellenprofile, deren Sinn und Zweck sowie deren Darstellung 

und Bemaßung in Technischen Zeichnungen gemäß DIN 332, DIN ISO 6411, DIN 509, DIN 6885, 

DIN ISO 6413 

• Wissen über die verschiedenen Formen von Zahnrädern, deren Sinn und Zweck sowie deren 

Darstellung und Bemaßung in Technischen Zeichnungen gemäß DIN 3966 

• Wissen über Schraubenverbindungen, deren Sinn und Zweck sowie die Darstellung von 

Schrauben und Gewinden in Technischen Zeichnungen gemäß DIN ISO 6410-1. 

Wissen über die Darstellung und die Beschriftung von Schweißverbindungen gemäß DIN EN 22553 

sowie Wissen über die Besonderheiten im Bezug auf Allgemeintoleranzen gemäß DIN EN ISO 

13920 und die Angabe relevanter Prozessparametern. 

Basiswissen über weitere Fertigungsverfahren aus den Bereichen Ur- und Umformen sowie die 

typische Gestalt derart hergestellter Bauteile einschließlich deren Darstellung, Bemaßung und 

Tolerierung in Technischen Zeichnungen entsprechend unterschiedlicher Ferti-gungsschritte 

(Prozesskette). 

Basiswissen für die Auswahl und Verwendung genormter Maschinenelemente. 

Analysieren 

Analyse der Geometrie realer Bauteile und Abnahme von Maßen mittels Messschieber in der 

Kleingruppe („Modellabnahme“). Bewertung der funktionsrelevanten Merkmale und 

Ausarbeitung einer technischen Freihandskizze mit allen notwendigen Informationen zur 

anschließenden Erstellung einer normgerechten Fertigungszeichnung des Bauteils. 

Erschaffen 

Erstellen mehrerer, einfacher Technischer Zeichnungen in Form von Einzelteilzeichnungen 

(Fertigungszeichnungen) und kleinen Zusammenbauzeichnungen, ausgehend von vorgegebenen 
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skizzierten Ansichten. Die zu erstellenden Zeichnungen enthalten hierbei mindes-tens folgende 

thematische Schwerpunkte: 

• Ansichten, Bemaßung, Dokumentation, normative Angaben 

• Schnittansichten und Teilschnitte 

• Schraubenverbindungen und Gewindedarstellungen 

• Dreh- und Frästeile 

Befähigung zum Lesen, Verstehen und selbständigen Erstellen auch komplexerer Technischer 

Zeichnungen sowie Befähigung zum Erschließen von Zeichnungsinhalten, die nicht explizit im 

Rahmen der Lehrveranstaltung behandelt wurden. 

• Passungswahl und Vergabe von Toleranzen 

• Verzahnungen 

• Schweißbaugruppen 

• Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten 

Lern- bzw. Methodenkompetenz 

Befähigung zur selbständigen Arbeitseinteilung und Einhaltung von Meilensteinen sowie Reflexion 

der eigenen Stärken und Schwächen, hierbei Unterstützung durch Betreuer und studentische 

Tutoren in Kleingruppen. 

Selbstkompetenz 

Befähigung zur selbständigen Arbeitseinteilung und Einhaltung von Meilensteinen sowie Reflexion 

der eigenen Stärken und Schwächen, hierbei Unterstützung durch Betreuer und studentische 

Tutoren in Kleingruppen. 

Sozialkompetenz 

Befähigung zur selbständigen Arbeitseinteilung und Einhaltung von Meilensteinen sowie Reflexion 

der eigenen Stärken und Schwächen, hierbei Unterstützung durch Betreuer und studentische 

Tutoren in Kleingruppen. 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B6 Kernmodule) 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Technische Darstellungslehre I (Prüfungsnummer: 45901) 

Studienleistung, Praktikumsleistung 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: WS 2014/2015 

1. Prüfer: Stephan Tremmel 
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Modulbezeichnung: Licht in der Medizintechnik (LIMED) 
Modulverantwortliche/r: Florian Klämpfl 

Lehrende: Florian Klämpfl 

 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)  

Präsenzzeit: k.A. Std. Eigenstudium: k.A. Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Licht in der Medizintechnik (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, Florian Klämpfl) 

Licht in der Medizintechnik Übung (WS 2013/2014, Übung, 2 SWS, Florian Klämpfl et al.) 

 

Inhalt: 

• Vertiefung der geometrischen Optik und der Wellenoptik mit Augenmerk auf die Medizin und 

Medizintechnik 

• fortgeschrittenen Themen der angewandten Optik 

• Aufbaus und der Funktion von medizinisch und medizintechnisch relevanter Licht- und 

Laserstrahlquellen sowie deren Wechselwirkungsmechanismen mit Materie und insbesondere 

biologischem Gewebe 

• Anwendungen der Photonik in der Medizin und Medizintechnik 

• Vertiefung und Festigung der erworbenen Kenntnisse durch theoretische, praktische und simulative 

Übungen 

Literatur: 

E. Hecht: Optik. München, Oldenbourg. 2005. 

B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Grundlagen der Photonik, Wiley-Vch., 2008. 

D. Meschede: Optik, Licht und Laser. Wiesbaden, Teubner. 2005. 

Markolf H. Niemz: Laser-Tissue Interactions - Fundamentals and Applications. Springer. 2003. ISBN: 978-

3-540-72191-8. 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B6 Kernmodule) 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Licht in der Medizintechnik (Prüfungsnummer: 59101) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Michael Schmidt 

 

Organisatorisches: 

Mathematik, Experimentalphysik Bemerkungen: 

Zu der Vorlesung gehört verpflichtend die LIMED-Übung 

Modulbezeichnung: Strömungsmechanik für Medizintechnik (BTFD MT) 

(Fluid Dynamic for Medical Engineering) 
Modulverantwortliche/r: Antonio Delgado 

Lehrende: Antonio Delgado 

5 ECTS 
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Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS) 

Präsenzzeit: 45 Std. Eigenstudium: 105 Std. Sprache: Deutsch 

 

Lehrveranstaltungen: 

Biothermofluiddynamik für LSE (Strömungsmechanik für MT) (WS 2013/2014, Vorlesung, 2 SWS, 

Antonio Delgado) 

Biothermofluiddynamik für LSE (Strömungsmechanik für MT) - Übung (WS 2013/2014, Übung, Cornelia 

Rauh) 

 

Inhalt: 

• Brückenveranstaltung (nur für den Studiengang MT) 

• Fließprozesse in Natur- und Biologie und ihre Grundgleichungen 

• Spezifische Transportprozesse in der Biothermofluiddynamik 

• Fluidmechanische Belastung biologischer Systeme 

• Laminare thermische Grenzschichten in Biosystemen 

Lernziele und Kompetenzen: 

Die Studierende 

• erproben die Kapillarmechanik und ermitteln die Hydrostatik im Absolut- und Relativsystem 

• bestimmen Fließprozesse in Natur- und Biologie und ihre Grundgleichungen 

• erkunden den Konvektiven Transport in Blutgefäßen sowie in Couette-Strömungen 

• stufen die mechanische Belastung in verschiedenen biologischen Systemen ein 

• beurteilen die Wirkung strömungsmechanischer Kräfte auf partikuläre Systeme 

 

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B6 Kernmodule) 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Strömungsmechanik für Medizintechnik (Prüfungsnummer: 59201) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 120 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: Antonio Delgado 

 

Modulbezeichnung: Signale und Systeme I (Sisy I) 
Modulverantwortliche/r: André Kaup 

Lehrende: André Kaup 

 5 ECTS 

Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Turnus: jährlich (WS)  

Präsenzzeit: 60 Std. Eigenstudium: 90 Std. Sprache: Deutsch  

Lehrveranstaltungen: 

Signale und Systeme I (WS 2013/2014, Vorlesung, 2,5 SWS, André Kaup) 

Übung zu Signale und Systeme I (WS 2013/2014, Übung, 1,5 SWS, Jürgen Seiler) 

Tutorium zu Signale und Systeme I (WS 2013/2014, optional, Übung, 1,5 SWS, Dominic Springer) 
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Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan: 

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar: 

[1] Medizintechnik (Bachelor of Science) 
(Po-Vers. 2013 | Kern- und Vertiefungsmodule der Kompetenzfelder | Kompetenzfeld Gerätetechnik | B8 

Vertiefungsmodule MB/WW/CBI) 

Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Computational Engineering (Rechnergestütztes 

Ingenieurwesen) (Bachelor of Science)", "Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Science)" verwendbar. 

 

Studien-/Prüfungsleistungen: 

Signale und Systeme I (Prüfungsnummer: 26801) 

Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90 Anteil 

an der Berechnung der Modulnote: 100% 

Erstablegung: WS 2013/2014, 1. Wdh.: SS 2014 

1. Prüfer: André Kaup 

 


