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Die Frühphase der 
Planetenentstehung 
WE-Heraeus-Physikschule

Mit der Entdeckung von jetzt bereits mehr 

als 270 extrasolaren Planeten, die um 

andere sonnenähnliche Sterne außerhalb 

unseres eigenen Sonnensystems kreisen, 

ist innerhalb der letzten Jahre das wissen-

schaftliche Interesse an der Entstehung 

und Entwicklung von einzelnen Planeten 

und ganzen Planetensystemen sehr stark 

angestiegen. Die Entstehung eines Pla-

neten vollzieht sich parallel zu derjenigen 

eines Sterns. Dieser ist bei seiner Entste-

hung von einer protoplanetaren Scheibe, 

bestehend zu 99 % aus Gas und einer 

kleinen Staubbeimischung, umgeben. Der 

erste Schritt von den Bestandteilen der 

Scheibe hin zum Planeten ist die Kon-

densation von sehr kleinen, mikrometer-

großen Staubteilchen zu immer größeren 

Staubklumpen (Staubaggregaten). Diese 

vergrößern sich durch eine Sequenz von 

haftenden Stößen von einem Mikrometer 

bis hin zu mehreren tausend Kilometern. 

Bei der Bildung eines Planeten müssen 

viele Einzelschritte durchlaufen werden. 

Insbesondere die erste Phase der Plane-

tenentstehung, das Wachstum der Stau-

bagglomerate innerhalb der protoplane-

taren Scheibe, gibt noch viele Fragen auf. 

Die Untersuchung dieser ersten Wachs-

tumsphase sowie auch andere Prozesse 

und Probleme der Planetenentstehung 

sind momentan aktiver Forschungsge-

genstand verschiedener internationaler 

Gruppen und Beobachtungsprojekte. Dies 

bot den Anlass zur Organisation dieser 

Winterschule, die vom 18. bis 22. Februar 

im Physikzentrum Bad Honnef stattfand. 

Aufgrund der Vielfalt der wissenschaftlich 

relevanten Fragestellungen wurden Red-

ner aus unterschiedlichen Disziplinen wie 

Astronomie, Mineralogie, Kosmochemie 

und Planetologie beteiligt. Die etwa 75 

Teilnehmer erhielten dadurch einen guten 

Überblick über die neuesten Ergebnisse 

der Sonnensystemforschung (Mineralo-

gie, Chronologie), von extrasolaren Pla-

netensystemen sowie der Physik von pro-

toplanetaren Scheiben (Beobachtungen, 

Turbulenz, Evolution).

Einen Schwerpunkt bildete der anfäng-

liche Wachstumsprozess der Teilchen. Die 

Beiträge der Redner waren optimal aufei-

nander abgestimmt und beleuchteten das 

Thema von der experimentellen, theore-

tischen und beobachtenden Seite. Die Teil-

nehmer beteiligten sich angeregt an den 

Diskussionen, Postersessions und Abend-

sitzungen.#) Die Organisatoren und Teil-

nehmer der Schule bedanken sich noch-

mals ausdrücklich für die hervorragende 

lokale Organisation beim Physikzentrum 

und bei der Wilhelm und Else Heraeus-

Stiftung für die großzügige finanzielle und 

organisatorische Unterstützung.

Wilhelm Kley, Cornelis Dullemond 

und Mario Trieloff

Matter in Coherent Light
404. WE-Heraeus-Seminar

Dieses Seminar fand vom 17. – 20. März 

im Physikzentrum Bad Honnef statt und 

hatte zum Ziel, über die Kohärenzeigen-

schaften neuartiger, Beschleuniger getrie-

bener Lichtquellen (Speicherringe und 

Freie Elektronen Laser) zu informieren, 

neue Messmethoden vorzustellen und 

deren Anwendung auf wichtige Frage-

stellungen in der Biologie und der Physik 

der kondensierten Materie auszuloten. 

25 Sprecher referierten während des 

viertägigen Seminars vor nahezu 80 Teil-

nehmern.

Zu den neuen Lichtquellen gehören 

Speicherringe der dritten Generation wie 

BESSY in Berlin für den weichen und 

ab 2009 PETRA-III in Hamburg für den 

harten Röntgenspektralbereich oder Line-

arbeschleuniger getriebene Freie-Elektro-

nen-Laser (FEL). Hierzu zählen insbeson-

dere der VUV-FEL FLASH in Hamburg 

und die zukünftigen FEL-Quellen im 

Röntgenbereich – der europäische X-Ray 

Free Electron Laser (XFEL) in Hamburg, 

die Linac Coherent Light Source (LCLS) 

in Stanford/USA und die Spring-8 Com-

pact SASE Source (SCSS) in Japan.

Übersichtsvorträge gingen auf die 

Kohärenzeigenschaften dieser Quellen 

ein und skizzierten die Notwendigkeit 

von Optiken, die die Wellenfront erhal-

ten, sowie die Perspektiven für schnelle 

zweidimensionale Detektoren. Hierbei 

wurde klar, dass die bei FEL-Messungen 

zu erwartenden Datenmengen selbst jene 

von Teilchenphysik-Experimenten zu 

übertreffen drohen und ein Erfahrungs-

austausch mit den Hochenergiephysik-

Experten dringend geboten ist. 

Viele der kohärenzbasierten Mess-

methoden sind wohlbekannt aus dem 

sichtbaren Spektralbereich. Ihre Weiter-

entwicklung in den Röntgenspektralbe-

reich verspricht aber eine Ortsauflösung 

bis in den atomaren Bereich. Zu den 

Methoden gehören insbesondere das 

„Imaging“, so z. B. „Coherent Diffraction 

Imaging“ (CDI) oder „Fourier Transform 

Holography“ (FTH). Mehrere Beiträge 

dokumentierten die beeindruckenden 

Fortschritte bei der Rekonstruktion kohä-

renter Streu- oder „Speckle“-Bilder und 

referierten über entsprechende Anwen-

dungen im Bereich Nanowissenschaften 

(Imaging von Nanodrähten oder internen 

Verzerrungsfeldern in Nanokristallen) 

und Bio logie (Femtosekunden-Imaging 

kleiner organischer Objekte). Dynamische 

Lichtstreuung im Röntgenbereich oder 

„Röntgenkorrelationsspektroskopie“ 

(XPCS) etabliert sich zunehmend, wenn 

es um das Studium der Gleichgewichts-

dynamik von Oberflächen, Grenzflä-

chen, dünnen Filmen oder komplexen 

Flüssig keiten geht. Das gleiche gilt für die 

Nichtgleichgewichtsdynamik komplexer 

Festkörpermaterialien. Mehrere Sprecher 

stellten den Stand der XPCS-Methode in 

verschiedenen Anwendungsgebieten vor. 

Eine Nachmittagssitzung mit Beiträgen 

junger Forscherinnen und Forscher, zwei 

Posterausstellungen sowie zwei Vorträge 

zu kohärenter ultrakalter Materie und 

zum Stand des europäischen XFEL-

Projekts in Hamburg rundeten das Pro-

gramm ab. Es wäre wünschenswert, ein 

entsprechendes Seminar in zwei bis drei 

Jahren zu wiederholen.

Der Dank aller Teilnehmer und der 

Organisatoren gilt der Wilhelm und Else 

Heraeus-Stiftung für die großzügige För-

derung sowie den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Stiftung für ihre Unter-

stützung.

Gerhard Grübel, Ivan Vartaniants 

und Edgar Weckert 

Quarks and Hadrons in Strong QCD
415. WE-Heraeus-Seminar

Die elementaren Objekte der starken 

Wechselwirkung, Quarks und Gluonen, 

lassen sich nicht als freie Teilchen in der 

Natur beobachten. Stattdessen bilden sie 

stark wechselwirkende, gebundene Sys-

teme, die in Experimenten als Hadronen 

nachgewiesen werden; Quarks und Glu-

onen sind somit „confined“. Die Massen 

der Hadronen werden in diesen Systemen 

dynamisch erzeugt. Confinement und dy-

namische Massenerzeugung sind bis heu-

te in letzter Konsequenz unverstandene, 

fundamentale Eigenschaften der starken 

Wechselwirkung, die theoretisch durch 

die Quantenchromodynamik (QCD) 

beschrieben wird. Die Niederenergie-

Eigenschaften der QCD und die daraus 

resultierende Struktur der Hadronen war 

Thema des Seminars, das vom 17. – 20. 

März 2008 im Schlosshotel Rheinfels in 

St. Goar stattfand. Insgesamt 54 Teilneh-

mer aus 17 Ländern und fünf Kontinenten 

stellten durch wissenschaftliche Vorträge, 

Poster und in außerordentlich lebhaften 

Diskussionen neue Ergebnisse auf diesem 

Feld vor.

In den letzten Jahren gelang es, er-

hebliche Fortschritte im Verständnis der 

Niederenergie-Eigenschaften der QCD 

zu erzielen. Verantwortlich hierfür ist 

das Zusammenspiel unterschiedlicher 

Methoden, wie der Gittereichtheorie und 

feldtheoretischer, funktionaler Zugänge. 

Letztere benutzen Dyson-Schwinger-

 Gleichungen, die funktionale Renormie-

rungsgruppe und Feldstärkekorrelatoren. 

Wie aus zahlreichen Vorträgen her-

vorging, haben diese Methoden mittler-

weile ein so hohes technisches Niveau 

erreicht, dass sie komplementär zur 

Gittereichtheorie herangezogen werden 

können. Diese Komplementarität und die 

sich daraus ergebenden Synergien in der 

Beantwortung zentraler physikalischer 

Fragestellungen wurden im Seminar 
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#) Alle Rednerbeiträge 

und viele Poster sind als 

Online-Proceedings wei-

terhin verfügbar (www.

tat.physik.uni-tuebingen.

de/~fgp/WS08/).


