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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

LINUX, das im Quellcode vorhandene Unix-artige Betriebssystem ist in al-

ler Munde und das nicht mehr nur in einschl�agigen Kernelhackerkreisen,

sondern es gewinnt allm�ahlich auch Microsoft Windowsanh�anger f�ur sich.

Kein Computermagazin ignoriert die Euphorie um das junge in Finnland

entstandene freiverf�ugbare Betriebssystem.

Besuchte man dieses Jahr die welt-

weit gr�o�te Computermessen CEBIT, so

konnte man in allen Ecken und Enden

der Messehallen das Wahrzeichen des

Systems, den kleinen Pinguin ,,TUX"

ersp�ahen. Auch gro�e Softwareanbieter,

wie Oracel, Corel und Star Division se-

hen die Vormachtstellung des Gates-

Imperium wackeln und portieren gro�e

Teile ihrer Produktpaletten auf das neue

System und festigen es so als ernstzu-

nehmendes System. Die Zeiten der kryp-

tischen Bedinung eines Unix sind durch

das Entstehen von graphischen

Ober�achen, interaktiven Fenstermanager (KDE, Gnom-Projekt etc.) und

Administrationstools (eine Linux-Installation mit Hilfe des YAST1 dauert

keine halbe Stunde und das System ist vorkon�guriert inkl. des X-Systems)

vorbei. Dadurch, da� der Quellcode des Kernel und seiner Tools vorhanden

ist entwickelte sich das System in den letzten 2 Jahren sehr schnell weiter

und blieb so immer am Stand der Technik. Heute existieren f�ur die verschie-

densten Hardwareerweiterungen, wie ISDN-, 3D- und Videokarten Treiber

f�ur LINUX und k�onnen somit eingesetzt werden. Die Vorteile eines Betriebs-

1Adminstrations- und Installationstool der SuSe-Distribution
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systems, welches inklusive Sourcecode frei verf�ugbar ist machten sich aber

auch noch andere Bereiche zu nutzen. So entstanden die letzten Jahre immer

neue Linux-Portierungen f�ur die unterschiedlichsten Hardwarearchitekturen

inklusive Mikroprozessoren f�ur ,,embeded Systems". Um den Einsatzbereich

des kostenlosen Systems noch zu erweitern, entstand Anfang 1998, an der

amerikanischen Universit�at New Mexico Tech ,,Department of Computer

Science", die Idee eine echtzeitf�ahige Version des Kernel zu implementieren.

Heute, anfang 1999 existieren Echtzeiterweiterungen f�ur die ,,alte" Kernel-

version 2.0.x und die ,,brandneue" 2.2.x, die w�ahrend meiner Diplomarbeit

freigegeben wurde, da der Entwicklerkernel2 einen stabilen Zustand erreicht

hatte.

1.2 Zielsetzung

Da der Einsatzbereich von Echtzeitsystemen in der Abteilung Elektropla-

nung sich im wesentlichen auf Pr�ufst�ande bezieht, ist es notwendig analoge

Signale von Sensoren aufzunehmen und diese auszuwerten. Da die Architek-

tur eines INTEL i386-System analoge Signale nicht verarbeiten kann und

der Kernel 2.0.36 keine Treiber f�ur entsprechende Me�karten beinhaltet,

entschied ich mich f�ur eine in der Vergangenheit eingesetzte Me�karte von

der Firma Meilhaus. Hierzu ist es notwendig einen geeigneten Treiber zu ent-

wickeln, da der Entwickler der Karte das Linux-System nicht unterst�utzt.

DOS- und Windows Treiber existieren im Sourcecode, was die Implemen-

tierung f�ur LINUX erheblich vereinfachen d�urfte. Aus vorab Informationen,

die in der Mailingliste zum RTL-Projekt diskutiert wurden, wei� ich, da� es

kein Problem ist, einen existierenden Linux-Treiber f�ur den Echtzeitkernel

zu modi�zieren. Also besteht meine erste Aufgabe in der Implementierung

eines Linux-Treibers f�ur die Me�karte ME300. Um die grundlegenden Zu-

sammenh�ange des Kernel und seiner Treiberschnittstellen zu verstehen, gebe

ich einen kurzen Abri� in die Linux Kernel Programmierung. Hierbei soll be-

sonders die einfache Erweiterung des Systems an eigene Anspr�uche gezeigt

werden.

Der n�achste Schritt stellt das Vorstellen und Anwenden der Echtzeiterweite-

rungen des RTLinux dar. Hierf�ur werde ich den nicht echtzeitf�ahigen Treiber

auf den RTLinux-Kernel portieren, um Me�ungen in Echtzeit durchf�uhren

zu k�onnen. Abschlie�end soll die Leistungsf�ahigkeit des Echtzeitbetriebssy-

stems RTLinux mit Hilfe einiger Me�ungen im Mikrosekundenbereich belegt

und bewertet werden. Eine Untersuchung auf verschiedenen Rechnerplattfor-

men ist nicht Teil der Arbeit. Ebenso wenig ein Durchleuchten der internen

Abh�angigkeiten und Zus�ande des Betriebssystems.

2Nebem dem Userkernel (die zweite Zahl in der Versionsnummer ist gerade) existiert

immer noch ein Entwicklerkernel (2.1.x bzw. heute 2.3.x).


