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N e u e s  v o m  V o r s t a n d  

A u s  a l t  m a c h  ne u !

W i e  i h r  s i c h e r  s c h o n  i m  P r o t o k o l l  d e r  M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  g e 
l e s e n  h a b t  o d e r  n o c h  l e s e n  w e r d e t ,  h a t  m a n  m i c h ,  t r o t z  he-ft i g e r  
G e g e n w e h r  u n d  i n  A b w e s e n h e i t  w i e d e r  z u m  V o r s i t z e n d e n  d e s  C L U B 8 0  
g e m a c h t .  Ic h h a b e  d i e  W a h l , n a c h  d e r  B e n a c h r i c h t i g u n g  d u r c h  
m e i n e  b e s s e r e  H ä l f t e ,  d i e  m i c h  auf d e m  C l u b t r e f f e n  v e r t r e t e n  
h a t, m i t  e i n e m  l a c h e n d e n  u n d  e i n e m  w e i n e n d e n  A u g e  a n g e n o m m e n .  
E r s t e r e s  we il i c h  f r o h  b i n ,  d a ß  d e r  C l u b  n i c h t  m a n g e l s  V o r s t a n d  
“e i n g e g a n g e n "  is t (und z u m  V o r s t a n d  g e h ö r e n  ja i m m e r h i n  n o c h  
m e h r  L e u t e * ) ,  l e t z t e r e s ,  we il i c h  d o c h  l i e b e r  f ü r  e i n e  g e w i s s e  
Z e i t  o h n e  o f f i z i e l l e n  P o s t e n  g e b l i e b e n  w ä re . D i e  F r e u d e  
ü b e r w i e g t  a b e r  d e u t l i c h ,  u n d  s o  s t ü t z e  i c h  m i c h  m i t  v i e l  
S c h w u n g  in  d i e  a l t e ,  n e u e  A u f g a b e !

Z u n ä c h s t  m ö c h t e  i c h  e i n m a l  all d e n e n  d a n k e n ,  d i e  z u m  g u t e n  
G e l i n g e n  d e s  C l u b t r e f f e n s  b e i g e t r a g e n  h a b e n .  B e s o n d e r s  z u  
n e n n e n  s i n d  d a b e i  A r n u l f  S o p p ,  H e l m u t  B e r n h a r d  u n d  G e r a l d  
S c h r ö d e r , d i e  i h r e  V o r t r a g s t h e m e n  (so w u r d e  m i r  a u s  v e r s c h i e 
d e n e n  Q u e l l e n  b e r i c h t e t )  e x z e l l e n t  a n  d e n  M a n n  b r a c h t e n ! Ic h 
h o f f e ,  d a ß  s i c h  a u c h  f ü r  d a s  n ä c h s t e  T r e f f e n  w i e d e r  L e u t e  
f i n d e n ,  d i e  ü b e r  ä h n l i c h  i n t e r e s s a n t e  T h e m e n  r e f e r i e r e n .

W e i t e r h i n  m ö c h t e  i c h  a n  d i e s e r  S t e l l e  m e i n e r  F r a u  J u t t a  g a n z  
° * * * z * e ü  d a f ü r  d a n k e n ,  d a ß  s i e  m i c h  " b e s s e r  v e r t r e t e n  h a t ,  a l s  
w e n n  i c h  s e l b s t  a n w e s e n d  g e w e s e n  w ä r e ! " ,  w i e  m i r  u n s e r  F r e u n d  
K a j o t t  s c h r i e b .  D a n k e n  m ö c h t e  ic h a u c h  K l a u s  J ü r g e n  M ü h l e n b e i n  
u n d  P e t e r  S t e v e n s ,  d e n  " A u s s t e i g e r n "  d e s  V o r s t a n d e s ,  f ü r  i h r e  
A r b e i t  a l s  D i s k o t h e k a r  b z w. 1. V o r s i t z e n d e r .

L a s t  n o t  l e a s t  b e g r ü ß e  i c h  d i e  b e i d e n  V o r s t a n d s n e u l i n g e  G e r a l d  
S c h r ö d e r  (2. V o r s i t z e n d e r )  u n d  W e r n e r  F ö r s t e r  ( S o f t w a r e v e r 
w a l t e r )  , d i e  s i c h  h a b e n  b r e i t s c h l a g e n  l a s s e n ,  e i n e n  T e i l  d e r  
r e g e l m ä ß i g  a n f a l l e n d e n  A r b e i t e n  i m  C l u b  z u  ü b e r n e h m e n .

R e g i  o n a l t r e f f e n !

W ä h r e n d  d e s  C l u b t r e f f e n s  w u r d e  u. a. b e s c h l o s s e n  m i n d e s t e n s  n o c h  
z w e i  R e g i  o n a l  t r e f f e n ,  e i n s  f ü r  " N o r d l  i c h t e r " u n d  e i n s  f ü r  
" S ü d l ä n d e r "  z u  v e r a n s t a l t e n .  In d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  h i e r  g l e i c h  
e i n e  I n f o r m a t i o n  z u m  R e g i o n a l t r e f f e n  " n o r d " ,  w e l c h e s  f ü r  d e n  
2 5 . / 2 6 . 0 4 . 8 7  g e p l a n t  w a r .  W i e  i h r  s c h o n  an d e r  F o r m u l i e r u n g  
■ g e p l a n t  w a r "  e r k e n n t ,  f ä l l t  e s  l e i d e r  a u s ! ! !  E i n  n e u e r  T e r m i n  
w i r d  s o  b a l d  a l s  m ö g l i c h  b e k a n n t g e g e b e n .

S c h a u  -  t r a u  k e i n e m ?

In s e i n e m ,  i m  l e t z t e n  I n f o  e r s c h i e n e n  B e i t r a g  
" T r a u  -  s c h a u ,  w e m !  (E i n  B I T c h e n  E n g l i s c h ) " ,
h a t  u n s e r  F r e u n d  " K a j o t t "  M ü h l e n b e i n  e i n  T h e m a  a n g e s c h n i t t e n ,  
w e l c h e s  w o h l  m e h r  M i t g l i e d e r  i n t e r e s s i e r t , a l s  m a n  d i e s  a u f  d e n  
e r s t e n  B l i c k  g l a u b e n  m ö c h t e .  N i c h t  e t w a ,  d a ß  e s  h a r t n ä c k i g e  
H a r d w a r e b a s t 1 e r  g r o ß  i n t e r e s s i e r t , w e n n  B e r n d  D r o w ä l d e r  a u s  
s e i n e m  F l o p p y — C o n t r o l  e r  e i n e n  F l o p p y - C o n t r o l 1 e r  (man a c h t e  a u f  
d i e  z w e i  1!) m a c h t ,  d i e  w i s s e n  s o w i e s o  w a s  g e m e i n t  is t u n d  
w e r d e n  i h m  k a u m  s e i n e  K o m p e t e n z  a b s p r e c h e n ,  b l o ß  w e il i h m  e i n  
T i p p f e h l e r  u n t e r l a u f e n  i s t  (o de r? ). V i e l m e h r  h a t  d i e s e r  a n  s i c h  
g u t  g e m e i n t e  B e i t r a g  z u r  V e r b e s s e r u n g  u n s e r e r  (All gern)Ein
b i l d u n g  w o h l  e h e r  e i n i g e  L e u t e ,  d i e  g e r a d e  I h r e  P a s s i v i t ä t  
a b s t r e i f e n ,  s i c h  h i n t e r  d i e  T a s t a t u r  k l e m m e n  u n d  mal e i n e n  
® e * * r a 9 “für d a s  I n f o  s c h r e i b e n  w o l l t e n ,  in i h r e m  G l a u b e n  
b e s t ä r k t d i  e s  d o c h  l i e b e r  b l e i b e n  z u  l a s s e n !

L e u t e  l a ß t  e u c h  n i c h t  i n s  Bo>ihorn ja g e n !  Z u m i n d e s t  ic h le se 
l i e b e r  e i n e n  f a c h l i c h  v e r s i e r t e n  B e i t r a g  m i t  T i p p f e h l e r n ,  al s 
m i c h  in B ä l d e  m i t  e i n e m  C l u b i n f o  z u  b e g n ü g e n ,  w e l c h e s  a u ße r 
D e c k b l a t t  u n d  I m p r e s s u m  n i c h t s  m e h r  z u  b i e t e n  hat. A l s o  
s c h r e i b t ,  o h n e  A n g s t  v o r  ( T i p p - ) F e h l e r n  (ich t u e  e s  au ch ), 
u b e r w i n d e t  d i e  S c h e u  u n d  l i e f e r t  d e n  Z w e i f l e r n  d e n  B e we is : 
"Zwei s t a t t  e i n e m  '1' f ü h r e n  n o c h  l a n g e  n i c h t  z u r  f a c h l i c h e n  
D i s q u a l i f i k a t i o n  e i n e s  B e i t r a g s ! ! ! " ,  o d e r  w a s  m e i n t  i h r ? ? ?

C L U B  8 0 - B i b l i  o t h e k

N o c h  i m m e r  f e h l e n  e i n i g e  d e r  B ü c h e r ,  d i e  b e i m  C l u b t r e f f e n  '86 
in H o l z h a u s e n  o h n e  E i n t r a g u n g  in d i e  a u s g e l e g t e  L i s t e  a u s g e 
l i e h e n  w u r d e n .  I c h  g l a u b e  i n z w i s c h e n  n i c h t  m e h r  d a r a n ,  d a ß  s i c h  
d i e  B ü c h e r  n o c h  e i n m a l  w i e d e r f i n d e n .  L e i d e r  g e h ö r e n  a u c h  so 
w e r t v o l l e  ( f a c h l i c h )  u n d  t e u r e  P u b l i k a t i o n e n  w i e  d i e  " M i c r o s o f t  
B A S I C  d e c o d e d "  u n d  "51 B A S I C - D i a l e k t e  im V e r g l e i c h "  z u  de n 
V e r l u s t e n !
Ich w e r d e  f ü r  d a s  n ä c h s t e  I n f o  e i n e  a k t u e l l e  L i s t e  d e r  B ü c h e r  
e r s t e l l e n ,  d i e  m a n  s i c h  bei m i r  a u s l e i h e n  kann. V o n  d i e s e m  
A n g e b o t  w i r d  ü b r i g e n s  viel z u  w e n i g  G e b r a u c h  g e m a c h t ,  w a s  s i c h  
h o f f e n t l i c h  n a c h  E r s c h e i n e n  d e r  n e u e n  L i s t e  ä n d e r n  wird!

D a m i t  g e n u g  f ü r  d i e s e s  M a l !  A l l e s  G u t e  u n d  viel S p a ß  b e i m  
H a c k e n  u n d  L ö t e n  w ü n s c h t  a l l e n

Q&e/nscvrvn

„Er hat einen Magneten verschluckt!“
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Protokoll der Mitoliederversamml u h q  des Club 80 am
14.03.87

Haupttagesordnungspunkt war die Bildung eines neuen Vorstandes. Der derzeitige 
erste Vorsitzende Hartmut Obermann, der aus beruflichen Gründen an der Mit
gliederversammlung selbst nicht teilnehmen konnte, ließ über seine ihn bestens 
vertretende Frau ausrichten, daß er -für diesen Job nur dann weiter bereit
stehen wurde, wenn er von den Clubnitgliedern die 2usage erhielte, daß er an 
ihn gerichtete Fachfragen an Mitglieder weiterreichen dürfe und die sich die
ser Probleme annähmen.

Der Antrag von Arnulf dazu, daß sich die anwesenden Mitglieder dazu verpflich
ten, vom Vorstand übertragenen Fachfragen zu beantworten oder an entsprechende 
für kompetenter gehaltene Mitglieder weiterzuleiten, wurde einstimmig 
angenommen. Und schon war Hartmut Obermann einstimmig zum neuen ersten Vor
sitzenden gewählt worden.

Die Wahl des CIubdiskothekars verlief etwas schleppender, weil in diesem Zu
sammenhang auch das Problem der Diskformate erörtert wurde. Diese Aufgabe sol
lte von einem Mitglied versehen werden, dem möglichst alle Formate zugänglich 
sind. Für den Austausch zwischen Mitgliedern und Software-Sammlung des Clubs 
sollen aber trotzdem zwei Formate als Standard verbindlich vorgegeben werden 
<40 Track, SS, SD und 80 Track, DS, DD). Der neue Diskothekar wird die PDRIVEs 
im nächsten Info bekanntgeben und dann auch sonstige Modalitäten erläutern.

Werner Förster, der sowohl 40- als auch 80-Track Drives besitzt, erklärte sich 
für diese Aufgabe bereit und wurde einstimmig gewählt.

Die Wahl des Vorstandes wurde dann kurz unterbrochen, weil Walter Piller in
zwischen die Kassenprüfung abgeschlossen hatte.

Den Einnahmen <incl. Übernahme aus dem Vorjahr) von 3.333,89DM standen Ausga
ben von 2.741,30DM gegenüber. Es blieb ein Überschuß von 592,59DM. Mit den üb
lichen Dankesworten und freundlichen Redewendungen wurde der alte Vorstand ein
st immig entlastet.

Für den Posten des zweiten Vorsitzenden wurden Bernd Retzlaf und Gerald Schrö
der vorgeschlagen. Bei 3 Enthaltungen und 3 Gegenstimmen wurde Gerald Schröder 
neuer zweiter Vorsitzender.

Und schließlich wurden Jens Neueder als Redakteur unseres Infos und Eckehard 
Kuhn als Hardwarekoordinator in ihren Ämtern bestätigt.

Die Sorge, der Club könnte eventuell keinen neuen Vorstand mehr zusammenstel
len, war damit aus der Welt, so daß nun ohne diesen Druck die weiteren Punkte 
diskutiert werden konnten.

Zum Thema Regionaltreffen oder häufiger ein all gerneingü11iges Clubtreffen wur
de ein eleganter Kompromiß gefunden Außer der Jahreshauptversammlung, die in 
geographisch zentraler Lage durchgeführt wird, sollen nun auch künftig je ein 
offizielles Clubtreffen im Süden und im Norden der BRD stattfinden, an denen 
aber jeder teilnehmen kann, auch wenn er nicht in dem Teil der BRD ansässig 
ist. Diese zusätzlichen Clubtreffen sollen aber keinen beschlußfassenden 
Charakter haben.

Von Jutta Obermann wurde stellvertretend für Hartmut der Antrag gestellt, daß 
die Vorstandsmitglieder auch nicht nachgewiesene Kosten <z.B. Telefongesprä
che) abrechnen dürfen. Wenn bei der sich anschließenden Diskussion nicht der 
dann auch einstimmig angenommene Antrag, daß solche Kosten prinzipiell ersetzt

werden und der Vorstand sich intern über die Modalitäten einigen soll, gestellt 
worden wäre, würde die Hauptversammlung wahrscheinlich heute noch tagen.

So blieb aber noch Zeit, auch noch das Thema "Fusion mit dem Brermerhavener 
Club" anzusprechen. Die dabei abzusehenden Schwierigkeiten bestehen darin, daß 
wir ein Club mit einer Satzung und beabsichtigter Eintragung in das Vereinsre
gister sind, während der Bremerhavener Club ein lockerer Zusammenschluß von 
TRS8Ö- und GENIE-Usern ist. Da der Namen und die Satzung unseres Clubs bei
behalten werden sollen, hängt der Zusammenschluß davon ab, ob der Bremerhave
ner Club sich dem anschließen will. Entsprechend ließ sich darüber auch kein 
Beschluß fassen, weil der Vorsitzende des Bremerhavener Clubs, der dafür 
eingeladen worden war, nicht gekommen ist.

Zum Schluß wurde noch darauf hingewiesen, daß beim letzten Clubtreffen aus der 
Bibliothek Bücher ausgeliehen und nicht zurückgegben wurden, daß das 10-Zei- 
1er-Preisausschreiben nun beendet wird und daß ab jetzt solche Leute anonym un
terstützt werden sollen, die für Beiträge im Clubinfo ihrer Rechtschreibung 
nicht ganz trauen, oder glauben, daß jemand anderes den Sachverhalt vielleicht 
besser formulieren könnte.

Das Thema "gestaffelte Clubbeiträge je nach Aktivität im Vorstand oder im In
fo" wurde noch kurz angesprochen, fiel dann aber dem stärkeren Interesse für 
den Computer und für das Bier zum Opfer,

Helmut Bernhardt
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Z e h n z e i 1 e r —W e t t b e w e r b

Es darf abgestimmt werden!
Nachdem unser Zehnzei!er-Wet tbewerb nun schon über ein Jahr läuft, 
wird jetzt zur Abstimmung geschritten. Ich hoffe, Ihr beteiligt Euch 
recht rege daran.
Bevor ich Euch die Abstiamodalitäten erkläre, möchte ich zuvor die 
Zehnzeiler, in der Reihenfolge ihres Erscheinens, hier kurz 
auflisten:

a) DEZ/lO-Umwandlung von Klaus-J. Mühlenbein
b) Grafik-Hardcopy-Prograra® von Herbert Albers
c) BASIC-pur-Treiber für WtGlb von Arnulf Sopp
d) Spline-Interpolation von Dieter Kasper
e) arabisch/römische-Zahlenumwandlung von Klaus-J. Mühlenbein

Nun zur Abstimmung.
Da eine Ausarbeitung eines Abstinmzettels mir in Moment zu viel 
Arbeit bereiten und bei Euch gleichzeitig die Portokasse belasten 
würde, habe ich mich einmal zu einer Telefonaktion entschlossen. So 
kamt Ihr mit ca. 2-einhalb Groschen günstig weg (solange Euch nicht 
zu einem längeren Gespräch zumute sein sollte) und ich habe dann an 
zwei Abenden die Abstimmung zusammen.

Abgestimmt wir dann wie folgt:
Anrufen bei der Redaktion
Nennung Eures Namens und Abgabe der + /  — -Stimme
Ein + für das Programm, daß Jhr als das Beste anerkennt
Ein — für das Program, daß Eurer Meinung nach weniger gut ist

Alsdann ist die Abstimmung beendet
Wer wem wiche Stimme gegeben hat wird nicht bekanntgegeben.
Die Namensangabe dient nur zu meinem überblick.
Die Bekanntgabe der Gewinner folgt unter Angabe der + /  — 
-Punktestände für das jeweilige Programm in dem kommenden INFQ.

HEFT
* IS
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1987

Telefonabstimmtermine: 06
M o n t a g  d e r  2 2 .  J u n i  1 9 8 7  und
S a m s t a g  d e r  2 7 .  J u n i  1 9 8 7  jeweils von 19.08 bis 22.88 Wir
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Di s k u s s i  o n

D i  s k U S S i  o n

D i  s k u s s i  o n

Di skussi on
Schreibt Eure Meinung zu diesen Themen !i

L i e b e r  Je n s ,

z u  de r a u f g e f  1 a m m t e n  D i s k u s s i o n  ü b e r  d e n  Z u s a m m e n s c h l u ß  d e r  
v e r s c h i e d e n e n  T R S  80 -U se f— C l u b s  in de r B u n d e s r e p u b l i k  m ö c h t e  
i c h  a u c h  n o c h  m e i n e n  Sen*f ge b e n .

E s  i s t  d e n  A u s f ü h r u n g e n  v o n  H e l m u t  B e r n h a r d t  im  I N F O  d e s  
B r e m e r h a v e n e r  C l u b s  e i g e n t l i c h  n i c h t s  m e h r  h i n z u z u f  ü g e n . 
T r o t z d e m  m ö c h t e  ic h n o c h  e i n e  I d ee in e i n e  a n d e r e  R i c h t u n g  
bei S t e u e r .
Im S e p t e m b e r  ' 8 6  b e l e g t e  ic h e i n e n  I n f o r m a t i k - K u r s  an  de r 
V o l k s h o c h s c h u l e  in O s n a b r ü c k .  De r v e r w e n d e t e  R e c h n e r ,  ei n 
I B M — P C , u n d  d a s  M S - D O S  k o n n t e n  m i r  a l l e r d i n g s  k e i n e  b e s o n d e r e  
A c h t u n g  a b n ö t i g e n ,  a u ß g e n o m m e n  v i e l l e i c h t  d i e  g r a f i s c h e  
D a r s t e l l u n g  a m  B i l d s c h i r m ,  d i e  u m  e i n e  v i e l f a c h e s  f e i n e r  u n d  
a u c h  k o n t r a s t r e i e h e r  ist a l s  bei u n s e r e m  R e c h n e r .  D a s  ä n d e r t e  
s i c h  z i e m l i c h  s c h l a g a r t i g ,  a l s  s i c h  e i n  B e k a n n t e r  e i n e n  
S c hn ei de r— P C  z u l e g t e .  <Am S c h n e i d e r  f i n d e  i c h  e i g e n t l i c h  
a u ß e r  d e m  P r e i s  n i c h t  viel G u t e s ! )  A b e r  P r o g r a m m p a k e t e  w i e  
L o t u s  1 - 2 - 3  o d e r  S y m p h o n i e  m a c h t e n  m i r  s c h m e r z l i c h  d i e  
G r e n z e n  u n s e r e s  S y s t e m  d e u t l i c h ! ! !  (Obwohl der B e k a n n t e  e r s t  
im V e r s u c h s s t a d i u m  wa r u n d  n u r  an  de r O b e r f l ä c h e  de r S o f t w a r e  
h e r u m k r a t z t e . )
D i e s e  i n t e g r i e r t e n  P r o g r a m m p a k e t e  s i n d  a l l e m ,  w a s  ic h b i s l a n g  
k e n n e n g e l e r n t  h a b e  u m  K l a s s e n  ü b e r l e g e n .  V o n  s o  e i n e r  
K a p a z i t ä t  u n d  B e d i e n e r f ü h r u n g  k ö n n e n  w i r  bei S U P E R  o d e r  A I D S  
III n u r  t r ä u m e n ,  u m  n u r  e i n i g e  B e i s p i e l e  zu  n e n n e n !  S e i t d e m  
r i n g e  i c h  h a r t  m i t  mir, a b e r  e s  ist s c h o n  a b z u s e h e n ,  d a ß  ich 
m i r  ü b e r  k u r z  o d e r  l a n g  e i n e n  I B M - k o m p a t i b l e n  R e c h n e r  
a n s c h a f f e !  M e i n  G e n i e  w e r d e  i c h  d e s h a l b  n i c h t  v e r s c h r o t t e n ,  
a b e r  i c h  w ü r d e  e s  b e s o n d e r s  s c h a d e  f i n d e n ,  w e n n  de r 
B a c k g r o u n d  e i n e s  C l u b s  w i e  d i ^ p e s  C l u b  8 0  f e h l e n  w ü r d e .  M e i n  
V o r s c h l a g  i s t  d e s h a l b :
De n C l u b  B O  s o z u s a g e n  a u f w ä r t s k o m p a t i b e i  m a c h e n  u n d  e i n e  
M S - D o s  E c k e  ( o de r U n t e r a b t e i  1u n g ) e r ö f f n e n .  D a s  w ü r d e  m e i n e r  
Ü b e r z e u g u n g  n a c h  a u c h  d i e  l e i d i g e  F l u k t u a t i o n  e i n d ä m m e n !
Ich w ä r e  D i r  d a n k b a r ,  w e n n  Du  m e i n e n  G e d a n k e n  i m  n ä c h s t e n  
I N F O  z u r  a l l g e m e i n e n  D i s k u s s i o n  s t e l l e n  w ü r d e s t .  B e s t i m m t  
k o m m e n  n o c h  v i e l e  M e i n u n g e n  z u s a m m e n ,  d i e  e i n  d a u e r h a f t e s  
ü b e r l e b e n  d e s  C l u b s  z u  e r m ö g l i c h e n .

In P u n k t o  S e i b s b a u r e c h n e r  m ü ß t e  ic h d a n n  n o c h  mal m i t  D i r  
r e d e n ,  ob e v e n t u e l  ei n A u s s t i e g  n o c h  m ö g l i c h  ist, v i e l l e i c h t  
r u f s t  D u  m i c h  mal a n ?  (Am b e s t e n  bei m i r  z u  H a u s e ,  w e i l  i c h  
n ä m l i c h  ab d e m  l.VI. U r l a u b  habe.

So, das wars HEFT



Grafi k-Standard: allein oeht’s auch

Als ich im letzten Info zum großen Aufraffen bei der Gestaltung eines Grafik- 
Standards aufrief, war das Ergebnis schon klar: mäßiges Interesse. Die wenigen 
Zuschriften waren sowohl herzlich mitfühlend wie auch skeptisch. Also habe ich 
den nächsten Schritt allein gemacht: ein Grafiktreiber für die HRG lb steht. 
Wer sich dafür interessiert, kann ihn bei unserem Bibliothekar oder bei mir 
bestellen. Noch ist er nur für Assembler-Programmierer (oder solche, die es 
werden wollen) interessant. Hier eine kurze Beschreibung.

Grundsätzlich ist es egal, wo sich der Treiber im Soeicher befindet. Ich halte 
es für die beste Lösung, ihn in das HIMEM zu legen und dieses dann neu setzen 
zu lassen. Da für verschiedene Geräte auch verschieden lange Treiber geschrie
ben werden müssen, wird dann der verfügbare Hauptspei eher kleiner oder größer. 
Das sollten die allgemeingültigen Programme aber berücksichtigen können.

Einspruno ist bei jedtM Treiber FFFOh. Hier steht dann ein JP xxxxh, der zu 
de» jeweiligen Grafik-Treiber verzweigt. In FFF3/4h steht die maximal mögliche 
X-Koordinate, also die horizontale Auflösung minus 1. In FFF5/6h steht die ma
ximale Y-Koordinate. Bei der HRG lb sind dies 383 (dezimal) und 191 (dezimal), 
die von jedem Standard-Programm über z.B. LD HL,(FFF3h) für max-x abgefragt 
werden können. Der Ursprung <0;0) des Koordinatensystems soll übrigens immer 
unten links auf dem Bildschirm liegen, so daß der Punkt oben rechts die Koor
dinaten <«ax-x;max-y) hat.

Der Treiber selbst verändert kein Register und mach! keine eigenen Fehlermel
dungen. Tritt ein Fehler auf (falls z.B. die X- oder Y-Koordinate zu groß 
ist), wird das Carry-Flag als Fehler-Kennung gesetzt.

Die Parameter für CALL FFFOh müssen in den Registern A, HL und DE abgelegt 
sein. Dabei gilt:

A = 0: Punkt x/y Abfragen (POINT)
1: M setzen (SET)
2: " löschen (RESET)
3: M invertieren (INVERT)
4: ganzen Bildschirm setzen (SET ALL)
5: ■ M löschen (RESET ALL)
6: “ * invertieren (INVERT ALL)
7: wenn L <> 0: Grafik-Bildschir« einblenden

L « 0: * ■ ausblenden ^ -

Bei den Aktionen 0-3 müssen in HL die X- und in DE die Y-Koordinate des ange
sprochenen Punktes stehen. Bei Aktion 0 gilt der Punkt als gelöscht, wenn nach 
dem CALL das Zero-Flag gesetzt ist. Bei NZ ist der Punkt gesetzt.

Wie gesagt: dieser Treiber liefert die Grundfunktionen für die HRG lb. Treiber 
für andere Geräte müssen ganz anders programmiert werden, aber die gleichen 
Resultate bei CALL FFFOh bringen. Ich habe einige Standard-Routinen geschrie
ben, die auf jedem (TRS-80-kompatiblen) Rechner mit jeder Grafik laufen, so
weit ein Treiber zur Verfügung steht, der die oben beschriebenen Funktionen 
erfüllt. Diese Standard-Routinen können als Bibliothek betrachtet und beliebig 
in andere Programme eingebaut werden.

Die Standard-Routinen umfassen bis jetzt: Linien zeichnen, Kreise zeichnen, 
Spiegeln (einer Dot-Reihe oder eines Rechtecks: vertikal oder horizontal), 
Schrift Files von Diskette laden und diese Schriften halbiert, normal groß 
oder beliebig vergrößert per Grafik ausgeben. Bis jetzt stehen zwei Schrift- 
Files 2ur Verfügung (BLOCK und SCRIPT), aber es dürfte keine Schwierigkeit 
sein, auch alle DOTWRITER-oder TSCRIPS-Image-Files umzustricken.

Diese Sachen sind bis jetzt nur für den Assembler-Programmierer oder -Anfänger 
interessant. Ein Einbau in das Basic ist auf vielfältige Art (USR oder per 
neuen Befehlen) möglich, aber unsinnig, solange noch nicht genug Standard-Rou
tinen existieren.

Wer sich nach diesem Anfang für die Weiterarbeit an dem Projekt interessiert, 
kann sich bei mir melden.

Gerald Schröder

500/6 Moment
ma/. das haben wir g leich ...



C R A M E R  und die D e t  ei— m  i ne i r v t

E i n e  D e t e r m i n a n t e  i s t  e i n  g e o r d n e t e s  q u a d r a t i s c h e s  Z a h l e n s c h e m a ,  
d a s  e i n e n  n u m e r i s c h e n  W e r t  d a r s t e l l t .  D i e  A n z a h l  Z e i l e n  (Z) =  A n 
z a h l  S p a l t e n  (S) n e n n t  m a n  d i e  ‘'Ordnung'" d e r  D e t e r m i n a n t e .

I h r e n  W e r t  e r h ä l t  ma n, w e n n  m a n  d a s  S c h e m a  m i t  e i n e m  b e 
s t i m m t e n  A l g o r i t h m u s  b e h a n d e l t .  D i e s e  B e h a n d l u n g  k a n n  a l l e r d i n g s  
l a n g w i e r i g  u n d  u m s t ä n d l i c h  w e r d e n  u n d  d e s h a l b  a u c h  n o c h  m i t  F e h l e r n  
b e h a f t e t  s e i n ,  s o  d a ß  e s  s i c h  a n b i e t e t ,  d i e s e n  A l g o r i t h m u s  z u  p r o — 
g r a m m i e r e n .

H i e r  i s t  e i n  s o l c h e s  P r o g r a m m  z u r  B e r e c h n u n g  v o n  D e t e r m i n a n 
t e n  d r i t t e r  o d e r  v i e r t e r  O r d n u n g .  (Ein P r o g r a m m  f ü r  h ö h e r e  bzw. 
b e l i e b i g e  O r d n u n g  w ä r e  r e c h t  k o m p l i z i e r t .  E i n e  s p a n n e n d e  A u f g a b e  
f ü r  H o b b y — < B A S I C > — P r o g r a m m i e r e r ; de m, d e r  s i e  l ö st , w ü r d e  i c h  e i n e n  
P r e i s  a u s s e t z e n ,  w e n n  s i c h  d i e  S e l b s t ä n d i g k e i t  d e r  L ö s u n g  b e w e i s e n  
l i e ß e . ..!)

D e r  N u t z e n  d e r  D e t e r m i n a n t e n r e c h n u n g  i s t  v i e l f a c h .  E i n e  d e r  
b e l i e b t e s t e n  u n d  e i n f a c h s t e n  A n w e n d u n g e n  i s t  d i e  L ö s u n g  l i n e a r e r  
G l e i c h u n g s s y s t e m e  n a c h  d e r  C R A M ERsehen R e g e l . H i e r b e i  w i r d  d a s  
S y s t e m  z u n ä c h s t  n a c h  s e i n e n  U n b e k a n n t e n  (X) s o  g e o r d n e t , d a ß  d i e s e  
m i t  i h r e n  K o e f f i z i e n t e n  auf d e r  l i n k e n  S e i t e  s t e h e n  u n d  d i e  r e i n e n  
K o n s t a n t e n  a u f  d e r  r e c h t e n  S e i t e  d e r  G l e i c h u n g e n .  D a n n  b i l d e n  d i e  
K o e f f i z i e n t e n  e i n e  M a t r i x ,  u n d  z w a r  e i n e  q u a d r a t i s c h e ,  w e il d i e  
A n z a h l  d e r  G l e i c h u n g e n  g l e i c h  d e r  A n z a h l  U n b e k a n n t e r  s e i n  muß; 
d i e s e  G l e i c h h e i t  i s t  j a  d i e  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d i e  L ö s b a r k e i t  d e s  
S y s t e m s .  F a l l s  w e n i g e r  G l e i c h u n g e n  a l s  U n b e k a n n t e  v o r l i e g e n  bzw. 
e r m i t t e l t  w e r d e n  k ö n n e n ,  g i b t  e s  " u n e n d l i c h  v i e l e  L ö s u n g e n “ (i.a. 
k e i n e  b r a u c h b a r e ) ; w e n n  e s  « e h r  G l e i c h u n g e n  s i n d ,  ist d a s  P r o b l e m  
" ü b e r b e s t i m m t *' u n d  i. a. e b e n f a l l s  n i c h t  l ö s b a r  — e s  sei d e n n ,  es  
s i n d  n i c h t  a l l e  G l e i c h u n g e n  v o n e i n a n d e r  " l i n e a r  u n a b h ä n g i g “ ; d i e s  
i s t  e i n e  w e i t e r e  V o r a u s s e t z u n g .

E i n e  s o l c h e  q u a d r a t i s c h e  M a t r i x  k a n n  a l s  D e t e r m i n a n t e  (d u r c h  
s e n k r e c h t e  S t r i c h e  m a r k i e r t )  g e d e u t e t  u n d  d e m e n t s p r e c h e n d  b e r e c h n e t  
w e r d e n  (wie —  d a s  w ü r d e  h i e r  z u  w e i t  f ü h r e n .  W e n  e s  i n t e r e s s i e r t , 
de r  s c h r e i b e  mi r ;  i c h  e r k l ä r e  e s  g e r n  a u s f ü h r l i c h . >

S o n d e r f a l l s  W e n n  d i e  K o e f f i z i e n t e n - D e t e r m i n a n t e  d e n  W e r t  Null 
h a t ,  k a n n  d i e  C R A M E R s e h e  Regel a l l e r d i n g s  n i c h t  a n g e w a n d t  wer—  
d e n  (d as P r o g r a m m  m e l d e t  d a s ! ) ;  e s  m u ß  d a n n  m i t  d e m  ü b l i c h e n  (m ei—  

u m s t ä n d l i c h e r e n )  G A U S Z ‘sehen A l g o r i t h m u s  g e a r b e i t e t  w e r 
d e n. D i e s e r  S o n d e r f a l l  i s t  a b e r  n i c h t  a l l z u  h ä u f i g .

D a s  P r o g r a m m  i s t  s e h r  e i n f a c h  z u  h a n d h a b e n .  A u ß e r  d e r  L ö s u n g  
v o n  l i n e a r e n  Gl e i c h u n g s s y t e m e n  m i t  3  o d e r  4 U n b e k l a n n t e n  b i e t e t  e s  
d i e  M ö g l i c h k e i t ,  e i n e  D e t e r m i n a n t e  3. o d e r  4 . O r d n u n g  z u  b e r e c h n e n ,  
d a  d i e s e  A l g o r i t h m e n  ja f ü r  d i e  A n w e n d u n g  d e r  C R A M E R 'sehen 
Regel e i n g e a r b e i t e t  si n d .  S i e  s i n d  a l s  U n t e r p r o g r a m m e  f ü r  s i c h  
a n s p r e c h b a r .

ü b e r h a u p t  l o h n t  e s  s i c h  m . E . , s i c h  d e n  A u f b a u  m e i n e s  P r o 
g r a m m e s  e i n m a l  g e n a u e r  a n z u s e h e n :  E s  f o l g t  s t r e n g  d e n  R e g e l n  de r
s o 9 • s t r u k t u r i e r t e n  Prog r a m m i e r u n g ______—  o b g l e i c h  e s  “n u r “
e i n  B A S I C — P r o g r a m m  ist! W e r  d a  b e h a u p t e t ,  m a n  k ö n n e  in  B A S I C
n i c h t  s t r u k t u r i e r t  p r o g r a m m i e r e n , h a t  n u r  e i n e  A h n u n g  v o n  B A S I C  -  
n ä m l i c h  d i e ,  d a ß  B A S I C  s e h r  l e i c h t  d a z u  v e r f ü h r t ,  c h a o t i s c h  z u  
p r o g r a m m i e r e n , w e i l  e s  d e n  P r o g r a m m i e r e r  e b e n  n i c h t  
z w i n q t « e i n  F l u ß d i a g r a m m  m i t  k l a r e r  S t r u k t u r  z u  e n t w e r f e n .  
Han muß s i c h  eben s e l b e r  zmin g e n / I n s o w e i t  b e h a u p t e  ich:

N u r  “H o b b y ” ist d i e  P r o g r a m m i e r — B e m ü h u n g ?
N e i n ,  s i e  is t r a t i o n a l e  S e l b s t e r z i e h u n a !
(OK — n o c h  m e h r  g i l t  d i e s  f ü r ' s  A s s e m b l  i e r e n , 
b r a u c h ' d r ü b e r  d r u m  k e i n  W ö r t c h e n  z u  v e r 1 i e r e n ...)

V i e l  E r f o l g  w ü n s c h t  b e i m  " B e m ü h t s e i n “ 
i m m e r  e u e r :  X a T o *  jKuh'tKM/n! !

L ö s u n g  e i n e s  l i n e a r e n  G l e i c h u n g s s y s t e m s  m i t  3 o d e r  4 U n b e k a n n t e n  
e i n s c h l .  B e r e c h n u n g  v o n  D e t e r m i n a n t e n  3. o d e r  4. O r d n u n g

10 C L S : C L E A R l O O : P R I N T “ L i n e a r e s  G l e i c h u n g s s y s t e m  m i t  3  o d e r  4
U n b e k a n n t e n
2 0  P R I N T "  e i n s c h l .  B e r e c h n u n g  v o n  D e t e r m i n a n t e n  3. o d e r  4. O r d n u n
9
3 0  P R I N T "  < C >  K l a u s - J ü r g e n  M ü h l e n b e i n ,  W e i n h e i m ,  Mai 1 9 8 7 “ :P
R I N T "  " S T R I N G * ( 5 8 , “# “ ) : P R I N T
4 0  D E F I N T I , J , K , N , S , W , Z
5 0  P R I N T "  < l >  D e t e r m i n a n t e  3 . O r d n u n g

< 2 >  " C H R * (34)" 4. " C H R * (34)"

< 3 >  L i n .  G l e i c h u n g s s y s t e m  m i t  3  U n b e k a n n t e n
6 0  P R I N T "  < 4 >  " C H R *  (34) " " C H R * (34)" " C H R
* ( 3 4 ) "  4  " C H R * ( 3 4 ) : P R I N T
7 0  I N P U T " W e l c h e  B e r e c h n u n g  <1 -  4 >  “ ;W : N = W - ( W < 3 > * 2 : I F W < 3 T H E N 1 4 0
8 0  C L S : P R I N T " D a s  G l e i c h u n g s s y s t e m  ist z u e r s t  in d i e  N o r m a l f o r m  z u  b r i n
gen:

A11*X1 + A12*X2 + ... + Aln*Xn = Bl 
90 PRINT" A21*X 1 + A22*X2 + . . . -4- A2n*Xn * B2

• + • + . . . +  . « .
100 PRINT" . + . + ... + . « .

Aml*Xl + Am2*X2 ♦ ... + Amn*Xn = Bn":PRINT:PRINT
110 '
120 ' Eingabe der Koeffizienten-Matrixs 
130 •
140 FORZ=lTONsPRINT"E1emente der "USING“#. Z;:PRINT"Zeile:
150 F0RS=1T0N:INPUTL(W,Z,S>:NEXTS,Z
160 IFW>2:PRINT"Konstanten der rechten Seite:
";:F0RZ=1TQN: INPUTR(Z):NEXTZ 
170 0NERR0RG0T0570 
190 0NWG0SUB350,430,350,430 
200 IFW< 360T0520 
210 IFW=3S0T0220
220 DN=D:FORK«1TON:G0SUB480:W=W+1:GOSUB390
230 IFW=4,GOSUB350
240 IFW=5,GOSUB430
250 DZ(K)«D:W=W-1:NEXTK:60T0560
260 *
270 ' Unterdeterminante 3.Ordnung konstruieren:
280 *
290 F0RZ=1T03:FORS=lT04:IFS«JTHEN310 
300 S0=S0+1:L(W+1,Z,S0)«L(W,Z+1,S)
310 NEXTS:S0=0:NEXTZ:RETURN
320 *
330 ' Determinante 3.Ordnung berechnen:
340 '
350 F0RZ«1T03:F0RS=4T05:L(W,Z,S)*L(W,Z,S—3) :NEXTS,Z:F0RI«1T06:P(I)«1:N 
EXT: F0RS=0T02: FQRZ«1T03: P (S+l) «P (S+1) *L (W , Z ,S+Z) : NEXTZ,S: FORS=6T04STEP 
-1:F0RZ«1T03:P(10-S)«—P(10-S)*L(W,Z,S-Z) :NEXTZ,S:D=0:FORI«lT06:D=D+P(I 
):NEXT:RETURN 
360 ' .
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3 7 0  ' Ü b e r g a b e  d e r  K o n s t a n t e n  d e r  r e c h t e n  S e i t e  in d i e  K. S p a l t e s
3 8 0  * \
3 9 0  F 0 R Z — 1 T 0 N : L ( W ,Z , K ) = R ( Z ) :N E X T :R E T U R N
4 0 0  # ^
4 1 0  ' A d j u n k t e  d e r  D e t e r m i n a n t e  4 . O r d n u n g  b i l d e n :
4 2 0  '
4 3 0  F O R J = 1T 0 4 s G O S U B 2 9 0 :W = W + 1: G D S U B 3 5 0 s W = W -  1 : U ( J ) = D : I F I N T ( J / 2 ) = J / 2 , U ( J )  
=—U (J )
4 4 0  N E X T J : D = 0 : F 0 R S = 1 T 0 4 : D = D + L < W , 1 , S > * U < S > s N E X T r R E T U R N  
4 5 0  '
4 6 0  ' Z w i s c h e n d e t e r m i n a n t e  a u f s t e l l e n ,  u m  O r i g i n a l w e r t e  z u  r e t t e n :
4 7 0  '
4 8 0  F 0 R Z = i T O N : F O R S = l T O N : L  <W + l , Z ,S> = L  ( W , Z ,S> :N E X T S ,Z :R E T U R N  
4 9 0  '
5 0 0  ' E r g e b n i s  d e r  D e t e r m i n a n t e  a n z e i g e n s  
5 1 0  '
5 2 0  C L S : P R I N T **D e t e r m i n a n t e  =  **D:END
5 3 0  *
5 4 0  # L ö s u n g s m e n g e  d e r  U n b e k a n n t e n  a n z e i g e n :
5 5 0  '
5 6 0  F O R I =1 TON: X < I > = D Z  < I ) / D N  s P R I N T  s P R I N T ” X “ U S  I N G ,!# =  “ s I ;: P R I N T X  (I ) : N E X  
T s E N D
5 7 0  I F E R R Ä 2 0 ,P R I N T :P R I N T ** D a s  S y s t e m  ist n i c h t  m i t  d e r  C R A M E R s c h e
n R e g e l  l ö s b a r ,

w e i l  d i e  K o e f f i z i e n t e n - D e t e r m i n a n t e  v e r s c h w i n d e t !“ :E N D

von Klaus Hermann
, et„  folgender»^ «usseben: _________

Bies würde IH DXTEHTEI.D
_______________ E I K L E S E X D E R X N B ^ Feld5t6te)

« y p S S ä S Ä » *

h e x t  x ________________________
CLOSE 1 ___________________________ __________

________ BISWMDE suche»
IHPUT"0isXettenna»e“;EXH5AHX5

r0\ S  THE» -

»EXT X nicht vorhanden"
PRIKT"Di*kettenna»e nl

ESC . . Viereits vorher
reM Die Hauptdatei wir

GET 2. SITZZEIGER(X) ________________________________________

_ ______— , _an den neuen

. « « Ä A . - Ä . - s f i s - 5 -

T S C R I P S  &  d i e  & - C o d e s

Meist bei Druckersteuerungen, oft aber auch, um Sonderzeichen des 
Druckers in den Text aufzunehmen ("¥" oder so), müssen die entsprechenden 
Hex-Codes in den Text eingeschrieben werden. Sie werden zwischen &-Zei- 
chen eingeschlossen.

Bei den Sonderzeichen des Druckers ist es mühsam, jedesmal im dicken 
Manual die ASCII-Tabelle zu finden und nach dem Zeichen zu fahnden. Das geht 
sehr viel einfacher, wenn der komplette Zeichensatz auf Kommando im Bild
schirm erscheint. Dazu muß er punktweise erzeugt werden. In "normalen" Ge
nies oder TRS-80 geht das z. B. mit der HRG. Auf meinem G3s, vermutlich auch 
mit dem G3 und evtl, weiteren kompatiblen Computern kann der normale Zei
chensatz soft entsprechend geändert werden. Dies ist hier geschehen.

Das G3s bietet auch die Bequemlichkeit, das Bildschirmformat nahezu 
beliebig zu variieren. Da hier 16 X 16 Codes angezeigt werden soilen, von 
denen jeder in der Anzeige 6 Stellen verbraucht, ist die Einstellung auf 80 
Zeichen pro Zeile günstig. Wir brauchen 16 Zeilen zur Anzeige und eine wei
tere, um Tastatureingaben aufzunehmen. Der Video-Controller wird also ins
gesamt auf 80 X 17 Zeichen programmiert.

Wie auch immer erzeugt, die ASCII-Tabelle steht nun auf dem Bildschirm. 
Sinn der Sache ist natürlich, Hex-Codes in den TSCRIPS-Text einzubauen. Das 
wird von dem hier vorgestellten Programm unterstützt. Jede Eingabe einer 
Hex-Zlffer wird angenommen. Mit BREAK kann die Operation abgebrochen werden. 
Mit dem Linkspfeil kann wie gewohnt korrigiert werden. Nach ENTER wird der 
eingegebene String in den Text übernommen. Es werden jedoch nur Strings von 
geradzahliger Länge akzeptiert, da jede Hexzahl zwei Ziffern hat.

Das Programm ist nicht von so elementarer Wichtigkeit wie z. B. die 
Trennungsroutine des TSCRIPS, deshalb wird es extern als CMD-File nach dem 
TSCRIPS-Kommando <«0> aufgerufen. Daher muß auch nach getaner Arbeit mit der 
CLEAR-Taste von der Kommandozeile In den TSCRIPS-Text zurückgekehrt werden.

Im einzelnen funktioniert das Programm folgendermaßen: Zunächst wird 
über den Systeroport FAh auf den Großbildschirm ab 3800h eingestellt. Benutzt 
wird er allerdings nur ab 3A00h, weil für 80 X 17 Zeichen nicht der ganze 
Videospeicher erforderlich ist. Danach wird der benutzte Teil des Großbild- 
schirras gelöscht. Das kann nicht über die Routine an 01C9h geschehen, weil 
die "glaubt*, der TSCRIPS-Bildschirro beginne erst bei 3C00h.

Nach dem Löschen wird das neue Bildschirmformat eingestellt. Das G3s 
bietet dazu eine Routine an (3561h), die als Vorgaben nur in HL den Start 
einer Tabelle, in A das erste zu programmierende CRTC-Register und in B die 
Anzahl der zu programmierenden R egister braucht. Die Tabelle vidpar enthält 
.alle CRTC-Parameter einschließlich der Blinkgeschwindigkeit und der Position 
des Cursors.

Im Segment dsploop werden nun alle ASCII-Zeichen angezeigt. Am Anfang 
steht der Code in Hex, dann ein Doppelpunkt, dahinter schließlich das Zei
chen selbst, gefolgt von einem trennenden Blank. Nach der Anzeige kann wie
der auf den Kleinbildschirm zurückgeschaltet werden, um die Tastatur ab 
3800h freizugeben.

Die gemachten Eingaben werden in der üblichen Weise überprüft: Nur 
Hexziffern sowie die Steuerzeichen BREAK, Linkspfeil und ENTER sind erlaubt. 
Bei jeder anderen Eingabe passiert überhaupt nichts. Nach einem gültigen 
Zeichen wird dann die Cursorposition neu programmiert. Sie kann sich nur in 
den Grenzen der letzten Zeile bewegen.

Die Übernahme des Hex-Strings geht folgendermaßen: In 7C2Bh hat TSCRIPS 
einen Zeiger auf das derzeitige Ende des Textes. An dieses Ende kommt nun 
zunächst das ^-Zeichen. Es folgen dann die Hexziffern. Ein weiteres



&-Zeichen schließt den String ab. Die Stelle dahinter ist nun das neue 
Ende des Textes. Es wird mit einer Null für TSCRIPS markiert, der Zeiger auf 
diese Stelle wird ln 7C2Bh neu gepatcht.

Mit Hilfe der HRG kann das auch auf Computern mit nicht variablem
Bildschirmformat gemacht werden. Lesen 
reizt es jemanden.

Arnulf Sopp

4200 00001
00002

0R6 4200h

4200 0BFA 00003 Start IN A,(Ofah)
4202 F5 00004 PUSH AF
4203 F610 00005 0R 10h
4205 F3 00006 DI
4206 D3FA 00007

00008
OUT (Dfah)•A

4208 219F3F 00009 LD HL,3f9fh
420B 3620 00010 LD (HL),’ ’
420D 119E3F 00011 LD DE,3f9eh
4210 019F05 00012 LD BC,059fh
4213 EDB8 00013

00014
LDDR

4215 219442 00015 LD HL.vidpar
4218 0610 00016 LD B, 10h
421A AF 00017 X0R A
421B CD5135 00018

00019
CALL 3551h

421E EB 00020 EX DE, HL
421F 23 00021 INC HL
4220 AF 00022 X0R A
4221 F5 00023 dsploop PUSH AF
4222 CD6840 00024 CALL 4068h
4225 363A 00025 LD (HL),’:’
4227 23 00026 INC HL
4228 Fl 00027 POP AF
4229 77 00028 LD (HL),A
422A 23 00029 INC HL
422B 23 00030 INC HL
422C 3C 00031 INC A
422D 20F2 00032

00033
JR NZ,dsploop

422F Fl 00034 POP AF
4230 D3FA 00035 OUT (Ofah),A
4232 FB 00036

00037
EI

4233 CD4900 00038 keyloop CALL 0049h
4236 FE01 00039 CP 01h
4238 264C 00040 JR 2,exit
423A FE0D 00041 CP Odh
423C 282B 00042 JR Z,Patch
423E FE08 00043 CP 08h
4240 281A 00044 JR Z.leftarr
4242 FE30 00045 CP ’0’
4244 38ED 00046 JR C,keyloop
4246 FE3A 00047 CP *;*
4248 380B 00048 JR C,ciphok
424A CDB545 00049 CALL 45b5h
424D FE47 00050 CP V
424F 30E2 00051 JR NC.keylcor

wir im nächsten Info, wie? Vielleicht

;i« Sekorpuffer ist Platz genug

{Systeabyte 1 
{retten
{SroBbildschira selektieren 
jkeine Interrupts zulassen 
{Systeabyte neu ausgeben

{Bildschiraende 
{letzte Stelle löschen 
{vorletzte Bildschirastelle 
iBIldschirallnge - 1 
{Bildschirs IBschen

{Tabelle der CRTC-Paraaeter 
{LBnge 16 Bytes 
;A <- 00, ab CRTC-Register 0 
{CRTC prograaaieren

{HL (- Bildschiraanfang * 1
{Kl <- Bildschiraanfang
{A <- 00, Zeichen ab ASCII 00
{retten, wird verändert in 4068
;ASC 11-Code in Hex anzeigen
{*:* dahinter
{nichste Bildschirastelle
{ASCII-Zeichen
{anzeigen
{Obernlchste Stelle

;nBchstes ASCII-Zeichen
{falls FF noch nicht Oberschritten

{sonst Systeabyte 1 restaurieren

{INTs wieder zulassen

{auf Zeichen von der Tastatur warten 
{BREAK?
;raus, falls ja 
{ENTER zua Beenden?
{falls ja
{Röckwlrtspfeil zur Korrektur?
{falls ja 
joöltige Ziffer?
{falls nein
{höher als gültige Dezziffer?
{falls nein
{gegf. in SroEbuchstaben uawandeln 
{höher als gQltige Hexziffer? 
jfrlls ja

4251 FE A1 00052 CP ’A' {Zwischen 9 und A?
4253 380E 00053 JR C,keyloop {falls ja
4255 77 00054 ciphok LD (HL),A :er, zeigen
4256 23 00055 INC HL jnSchste Bildschirasteile
4257 CD8942 00056 CALL setpar {Cursor weiterstellen
425A 3807 00057 JR C,keyloop {falls Zeilenende nicht Qberschritten

00058
425C 2E 00059 leftarr OEC HL ;eine Stelle zuröck
425D 3620 00060 LD (HL),’ ’ {diese löschen
425F CD8942 00061 CALL setpar {den Cursor zurückstellen
4262 3002 00062 JR NC,errorl {falls Zeilenanfan« unterschritten
4264 18CD 00063 JR keyloop ;und weiter Tastatur abfragen
4266 23 00064 errorl INC HL {Zeiger wieder vorstellen
4267 18CA 00065 JR keyloop {weiter in der Schleife

00066
4269 7D 00067 patch LD A,L ;LSB der Cursorpositior.
A 26 A B7 00068 0R A {blieb die Eingabezeile leer?
4266 2819 00069 JR Z.exit {raus, falls ja
426D OF 00070 RRCA ;Cy (- Bit 0, auB 0 sein (nur gerade Z.
426E 38C3 00071 JR C,keyloop {sonst noch eine Ziffer oder Linkspfeil
4270 40 00072 LD C.L iZeichenzlhler anpassen
4271 2A2B7C 00073 LD HL,(7c2bh) {derzeitiges Ende des TSCRIPS-Textes
4274 3626 00074 LD (HL),*1’ {leitet Hex-Seouenzen ein
4276 EB 00075 EX DE,HL ;DE <- Textspeicher
4277 13 00076 INC DE ;nlchste Stelle nach V
4278 21003F 00077 LD HL,3f00h {Beginn des Strings
427B EDB0 00078 LDIR {String in den Text Überträgen
427D EB 00079 EX DE, HL {HL (- Ende des Textes
427E 3626 00080 LD (HL),*1' {Hex-String »it *1' abschlielen
4280 23 00081 INC HL ;nlchste Stelle
4281 3600 00082 LD (HL),00h {Textende ait 0 kennzeichnen
4283 222B7C 00083 LD (7c2bh),Hl {und in TSCRIPS veraerken

00084
4286 C3C901 00085 exit JP 01c9h iBildschira restaurieren und raus

00086
4289 3E0F 00087 setpar LD A, Of h ;CRTC-Register 15, Cursor-Lobyte
4286 D3F6 00088 OUT (Of 6h),A
428D 70 00089 LD A,L ;LSß der Cursorposition
428E FE50 00090 CP 50h {Zeilengrenzen Ober- o. unterschritten?
4290 DO 00091 RET NC {auch nicht erlaubt
4291 D3F7 00092 OUT (Of 7h),A jsonst Cursor weiterstellen
4293 C9 00093 RET

00094
4294 6E 00095 vidpar DB 6eh,50h,58h,0ah, 14h,06h,11h,12h {Videoparaa. fQr
429C 02 00096 DB 02h,Oeh,49h,09h,02h,00h,07h,00h ;17 X 80 Zeichen

00097
4200 00098 END start

00000 Fehler

ciphok; 4255 dsploop 4221 errorl 4266 exit 4286 keyloop 4233 leftarr 425C
patch 4269 setpar 4289 Start 4200 vidpar 4294
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A S C I I  —  T a b e l l e  i m m  e r  z u r  H a n d

In dem Beitrag "TSCRIPS & die &-Codes" wird eine ASCII-Tabelle 
vorgestellt, die zur Verwendung in TSCRIPS allein eigentlich viel zu schade 
ist. Hier ist nun eine Variante für das DOS allgemein.

Sie wird in ein SYS-File eingepflanzt. Wie das geht, wurde hier schon 
verschiedentlich gezeigt. Welche SYS-Datei dafür noch Platz bietet, muß der 
Leser mit SUPERZAP oder DDE prüfen. 94 Bytes müssen frei sein.

Diese Variante ist der für TSCRIPS so ähnlich, daß nur noch die sich 
unterscheidenden Telle im Listing vorgestellt werden. Was mit LIST OFF aus
gespart ist, kann man an den springenden Zeilennummern erkennen. Alles, was 
mit TSCRIPS zusammenh&ngt, entfällt hier natürlich. Es sind auch nur noch 16 
X 80 Zeichen notwendig. Der Cursor ist ausgeschaltet.

Wie sich das auf dem Bildschirm macht, ist aus der Hardcopy zu entneh
men. Sie zeigt den Zeichensatz des Druckers, wie er für TSCRIPS natürlich 
besonders interessant ist. Da der Drucker bei HRG einfacher Dichte nur jede 
dritte Nadel abschießt, sieht sie vielleicht etwas dünn aus. Ich hoffe, daß 
man alles Wichtige erkennen kann.

Arnulf Sopp

v' , 'S A*
«fr* . n % V

•'*, r-Q // A"* JT t£. % vA

• 'S* ^
>'* , L <S *
■ S' sSs ^ iS

\ .p &  Ä  'S' Ar £  * . ~
.V <r>:* t\ ;% iS*' ,:v V

» y  o  y  >  &  <§>* ' y  y  $
. öS fJs* \ y

z* « r  *  ■' ^  ■' >  y  . v ' $
- - . , 4 ; >  #  >  5 ^  >

^  tS CO' 4* «OS'' Vy
" ~ * v " y  ^  ^ ' y & '  v  y  *

v  a °> :k x L* c,v‘T c

5179

5179 FE3E 
517B C2004D

517E DEFA 
SIED F5 
5181 F610
5183 F3
5184 D3FA

5186 21FF3E 
5189 3620 
51 SB 11FE3E 
518E 01 FF 04
5191 EDB8

5 IAO Fl 
51 AE D3FA 
51 BO FB 
51 Bl CÖ490C 
51 Bi CDC901 
51B7 AF 
51B8 C9

51B9 6E 
51C1 02

5179

00000 Fehler 

dsploop 519F

00001 0R6
00002
00003 sys28 CP
00004 JP
00005
00006
00007
00008
00009
00010 
00011 
00012
00013
00014
00015
00016 
00017
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047 vidoar DB
00048 DB
00049
00050 END

IN
PUSH
OR
DI
OUT

LD
LD
LD
LD
LDDR

POP
OUT
EI
CALL
CALL
X0R
RET

5179h ;ei Ende von SYS2B/SY5

3eh jReouestcode för SYS,AT?
N2,4dODh , ;an den Anfang von SYS28/SYS, falls nein

A,(Of ah) ;Syste»byte 1
AF »retten
10h ;$rofbildschir* selektieren

;keine Interrupts zulassen y*
(Ofsh),A {Systeabyte neu »usseben #  ,

HL,3effh {Biidschiraende
(HL),’ * {letzte Stelle löschen
DE,3efeh {vorletzte Bildschirastelle
6C,04ffh {BildscfcireiSnse - 1

{Bildschira löschen

AF {sonst Systeabyte 1 restaurieren
(Ofah),A

{INTs wieder zulassen 
0049h ;auf Tastendruck warten
0ic9h {Videoforaat restaurieren
A jZ-Bedinouno (‘kein Fehler")

6eh,50h,58h,0ah,14h,06h,10h,12h ;Videoparai. fOr 
02h,Oeh,29h,09h,02h,00h ;16 X 80 Zeichen

sys28

,n  &  <i *W f» *
, v  .v

fr* t>' &  feV’

ö iv' V  r ̂

t> A.y '« afc. >vy»v
- ^  . \  ^

.*■ .ö <£~ JV o.1, * />

*v . ä C \ , 0

5  .> %

' CK--4 A  -> K
... O' V

#  .V ^

>  C-
< y

s y s 2 8 5179 vidpar 51B9



*  *  *  B  I V A R A N A * *  *

- k e i n  Z a u b e r w o r t ,  s o n d e r n  m e i n e  A b k ü r z u n g  f ü r  " Z w e i f a c h e  
V a r i a n z a n a l y s e " .  - W a s  is t d a s ?

K e i n  D i n g  i m  M a k r o k o s m o s  ist o h n e  U r s a c h e .  <Im M i k r o k o s m o s  
is t d a s  e t w a s  a n d e r s ;  m a n  d e n k e  an  P l a n c k s Q u a n t e n s p r ü n g e ,  
a n  H e i s e n b e r gs  " U n s c h a r f e r e l a t i on" in d e r  A t o m p h y s i k  o d e r  
a n  d i e  M u t a t i o n  in d e r  B i o l o g i e ,  d i e s e  I n i t i a t o r i n  j e d e n  F o r t 
s c h r i t t s ,  b e s s e r  g e s a g t :  j e d e r  W e i t e r e n t w i c k l u n g ) .

J a  - k e i n e  W i r k u n g  h a t  n u r  e i n e  U r s a c h e !  S t e t s  m e h r t e  —  
m e i s t  u n b e k a n n t  v i e l e  -  E i n f 1 u ß g r ö ß e n  e r z e u g e n  e i n e  e i n z i g e  
W i r k u n g .  D i e  m e i s t e n  U r s a c h e n  b i l d e n  j e d o c h  n u r  d i e  " R a h m e n b e 
d i n g u n g e n " ;  A u s l ö s e r  i s t  o f t  n u r  e i n e  e i n z i g e  U r s a c h e .  S o  k a n n  
m a n  z w i s c h e n  H a u p t — u n d  N e b e n u r s a c h e n  u n t e r s c h e i d e n .  D i e  R a n g — 
e i n s t u f  u n g  -  a u c h  " G e w i c h t u n g "  g e n a n n t  -  l ä ß t  s i c h  m a t h e m a t i s c h  
b e s t i m m e n .

B e r ü c k s i c h t  w e r d e n  m u ß  h i e r b e i ,  d a ß  E r e i g n i s s e  g l e i c h e r
fz.B. M e s s u n g e n  d e s  gl e i c h e n ^  ̂ O b j e k t s  o d e r  V o r g a n g e s )  u n 

t e r e i n a n d e r  n i e  v ö l l i g  g l e i c h  ’A u c h  z w e i  E i e r  n i c h t .  D a s
S p r i c h w o r t  " S i e  g l e i c h e n  s i c h  w i e  e i n  Ei d e m  a n d e r e n "  i s t  
f a l s c h ;  e s  m u ß  h e i ß e n  " S i e  ä h n e l n  s i c h . . . " ,  d e n n  e s  g i l t :  
Eli 9t E I  !

M a n  f ü h r t  d e s h a l b  v e r n ü n f t i g e r w e i s e  s t e t s  e i n e  A n z a h l  
W i e d e r h o l u n g e n  d u r c h  (z.B. 1 0  M e s s u n g e n  o d e r  1 0 0  B e f r a g u n g e n
u s w . ) u n d  b i l d e t  d a v o n  d e n  M i t t e l w e r t .  D i e  E i n z e l w e r t e  l e i d e n  
u n t e r  e i n e r  E i g e n s c h a f t ,  d i e  m a n  “S t r e u u n g "  n e n n t .

B e f a s s e n  w i r  u n s  h i e r  l e d i g l i c h  m i t  d e m  F a l l ,  d a ß  z w e i  
E i n f l u ß g r ö ß e n  v o r l i e g e n :  E i n  E i n f l u ß  X u n d  e i n  E i n f l u ß  Y; 
a u ß e r d e m  n a t ü r l i c h  d e r  E i n f l u ß  d e r  " S t r e u u n g " ,  d e r  s t e t s  v o r 
l i e g t .  - B e i s p i e l :

E i n  S t ü c k  L a n d  w i r d  in 5  P a r z e l l e n  (X) u n t e r t e i l t .  In j e 
d e r  P a r z e l l e  w e r d e n  6> v e r s c h i e d e n e  S o r t e n  R ü b e n  (Y) a n g e 
p f l a n z t :  M o h r r ü b e n ,  R o t e  R ü b e n ,  Z u c k e r r ü b e n ,  R e t t i c h ,  K o h l r a b i  
u n d  R a d i e s c h e n ,  vo n j e d e r  S o r t e  je 10 P f l ä n z c h e n  ( B i o l o g e n  
b i t t e  i c h  u m  N a c h s i c h t ,  f a l l s  i c h  h i e r  a b i o l o g i s c h  v o r g e h e ;  
l e s t  t r o t z d e m  w e i t e r ! )  *  D e r  H a c h s t u m s e r f o l g  Z s o l l  in
G r a m m  E ß b a r e m  g e m e s s e n  w e r d e n  ( a ls o o h n e  B l a t t w e r k ) .

W i r  h a b e n  s o m i t  5  V a r i a b l e  X ( 1 ) . . . X ( 5 )  f ü r  d i e  B o d e n a r t ,  
6  V a r i a b l e  Y ( 1 ) . . . Y ( 6 )  f ü r  d i e  R ü b e n a r t  u n d  IO G e w i c h t e  f ü r  
j e d e  d e r  3 0  K o m b i n a t i o n e n  " P a r z e l l e — N r ./ R ü b e n t y p ", d i e  w i r  a l s  
Z i e l g r ö ß e  Z ( X ,Y , 1 ) . . . Z ( X ,Y , 10) b e z e i c h n e n ,  a l s o  3 0 0  G e w i c h t e  
Z ( X ,Y , N ) .

D i e s e r  s o g e n a n n t e  “F e l d v e r s u c h "  d i e n t  d a z u /  h e r a u s z u f i n — 
d e n ,  o b  d i e  P f l a n z e n a r t  o d e r  d i e  B o d e n b e s c h a f f e n h e i t  e i n e n  
s t ä r k e r e n  E i n f l u ß  a u f  d a s  W a c h s t u m  h a t, d e n n  a u c h  N ä h r b o d e n ,  
B e r e g n u n g  u n d  D ü n g u n g  s i n d  n i c h t  ü b e r a l 1 g l e i c h .  (Man k ö n n t e  
d e n  g l e i c h e n  V e r s u c h  a u c h  m i t  d e r  g l e i c h e n  P f l a n z e ,  a b e r  ver—  
s c h i e d e n e r  D ü n g u n g  a n s t e l l e n . )

D e r  s t a t i s t i s c h e  A l g o r i t h m u s ,  d e r  d i e s e  F r a g e  f ü r  z w e i  
E i n f 1 u ß g r ö ß e n  b e a n t w o r t e t ,  h e i ß t  " Z w e i f a c h e  V a r i a n z a n a l y s e " . 
Bei d i e s e r  A u s w e r t u n g  e r ü b r i g t  s i c h  d i e  A n o r d n u n g  i m  s o g e n a n n 
t e n  " L a t e i n i s e h e n  Q u a d r a t " .

D i e  Z w e i f a c h e  V a r i a n z a n a l y s e  ist m a t h e m a t i s c h  g e r a d e  n o c h  
g u t  ü b e r s c h a u b a r , w ä r e  a b e r  v o n  H a n d  s c h o n  s e h r  r e c h e n a u f w e n 
dig. W e n n  w i r  e s  j e d o c h  m i t  e i n e m  P r o b l e m  m i t  N > 2  E i n f l u ß f a k 
t o r e n  z u  t u n  h a b e n ,  s o  i s t  d i e  B e r e c h n u n g  z w a r  e b e n f a l l s  m ö g 
l i c h ,  a b e r  s i e  w i r d  i m m e r  u n ü b e r s i c h t l i c h e r  u n d  u n b e q u e m e r ,  j e  
g r ö ß e r  N  ist. A b e r  d a f ü r  h a b e n  w i r  ja h e u t e  d e n  C o m p u t e r !

M e i n  P r o g r a m m  " B I V A R A N A "  ( s e l b s t v e r s t ä n d l i c h
a u c h  B e s t a n d t e i l  u n s e r e r  P r o g r a m m b i b i i o t h e k )  b e r e c h n e t  f ü r  d i e  
Z . V . A .  d i e  s o g e n a n n t e n  " F - T e s t w e r t e "  s o w i e  d i e  d a z u  g e h ö r i g e n  
" F r e i h e i t s g r a d e "  (der S t a t i s t i k e r  -  v o n  d e r  m a t h e m a t i s c h e n ,  
n i c h t  v o n  d e r  d e m o g r a f i s e h e n  F a k u l t ä t  —  w e i ß ,  w a s  d a s  ist. F ü r  
d e n  G e b r a u c h  m e i n e s  P r o g r a m m e s  i s t  d i e s e s  W i s s e n  j e d o c h  n i c h t  
e r f o r d e r l i c h ) .

E s  f ä l l t  n o c h  e i n e  d r i t t e  T e s t g r ö ß e  F ( WW ) f ü r  d i e  s o g e 
n a n n t e  " W e c h s e l w i r k u n g "  an. D i e s e  s a g t  a u s, o b  a u c h  d i e  

Q l Q § v  in  d e r  s i c h  (in u n s e r e m  B e i s p i e l )  d i e  
«*e/n a u f g r u n d  i h r e s  W a c h s t u m s  a n o r d n e n  l a s s e n ,  v o n  d e r  B o d e n 
q u a l i t ä t  a b h ä n g i g  o d e r  u n a b h ä n g i g  ist. D i e s e r  A s p e k t  l ä ß t  s i c h  
a u c h  u m k e h r e n :  D i e  W e c h s e l w i r k u n g  z e i g t  e b e n f a l l s ,  o b  bzw. w i e  
s t a r k  d i e  R e i h e n f o l g e «  in d e r  s i c h  d i e  Tcuv&eAj'fce/n a u f g r u n d  
i h r e r  B o d e n q u a l i t ä t  (n ac h M a ß g a b e  d e s  h e r v o r g e b r a c h t e n  R ü b e n 
w u c h s e s  je R ü b e n a r t )  a n o r d n e n  l a s s e n ,  a u c h  v o n  d e r  K ü b e n a r t  
a b h ä n g t .

D i e  W e r t e ,  d i e  d a s  P r o g r a m m  f ü r  F ( X ) ,  F(Y) u n d  F( W W )  a u s 
g i b t ,  w e r d e n  n u n  m i t  d e n  W e r t e n  e i n e r  s o g e n a n n t e n  “F - T a b e l l e "  
v e r g l i c h e n ,  d i e  (im F a l l e  d e r  Z . V . A . )  z w ei E i n g ä n g e  h a t, n ä m 
l i c h  f ü r  d i e  b e i d e n  F r e i h e i t s g r a d e  fl u n d  f2, d i e  v o m  P r o g r a m m  
f ü r  j e d e n  d e r  P a r a m e t e r  X, Y u n d  W W  e b e n f a l l s  a u s g e g e b e n  wer—  
den.

A n s t e l l e  e i n e r  u m f a n g r e i c h e n  T a b e l l e  h a b e  i c h  e i n e n  A u s z u g  
d a r a u s  fü r d i e  h ä u f i g s t e n  W e r t e b e r e i c h e  v o n  fl u n d  f 2  (die v o n  
d e r  A n z a h l  d e r  E i n z e l  w e r t e  a b h ä n g e n )  m i t  H i l f e  d e s  H R G - S y s t e m s  
G R A P E  a l s  D i a g r a m m  d a r g e s t e l l t .  D i e  a n a l y t i s c h e  B u e r t e i l u n g  
e r f o l g t  n u n  so:

W e n n  d e r  b e r e c h n e t e  F - W e r t  g r ö ß e r  i s t  a l s  d e r, d e n  
m a n  . i m  n a c h s t e h e n d e m  D i a g r a m m  f ü r  d i e  j e w e i l s  b e r e c h n e t e  
f 1 » f 2 - K o m b i n a t i o n  a b l i e s t  (wobei fl d e r  P a r a m e t e r  d e r  K u r v e n 
s c h a r  i s t ) . s o  i s t  d e r  b e t r e f f e n d e  E i n f l u ß f a k t o r  m i t  m i n d e s t e n s  
957.____ W a h r s c h e i  nl i c h k e i  t______ "si anifikant". Ist d a s  b e 
r e c h n e t e  F  k l e i n e r  a l s  d a s  F  a u s  d e m  D i a g r a m m ,  s o  h a t  d e r  b e 
t r e f f e n d e  F a k t o r  p r a k t i s c h  k e i n e n  s i g n i f i k a n t e n  E i n f l u ß  a u f  d a s  
E r g e b n i s  g e h a b t ;  e r  i s t  i r r e l e v a n t . D i e  U n t e r s c h i e d e  in d e r  
Zi el g r o ß e  s i n d  d a n n  " r e i n  z u f ä l l i g “ !

- D a s  V e r f a h r e n  l ä ß t  s i c h  a u f  a l l e  S t r e u p r o b l e m e  m i t  z w e i  
w e s e n t l i c h e n  E i n f l ü s s e n  a n w e n d e n ;  e s  i s t  n a h e z u  v e r t e i l u n g s u n 
a b h ä n g i g ,  w e n n  N, d i e  A n z a h l  d e r  E i n z e l w e r t e  j e  E i n f l u ß g r ö ß e n -  
k o m b i n a t i D n ,  g e n ü g e n d  g r o ß  ist.

I c h  w ü n s c h e  e u c h  
A l 1 t a g s f r a g e n !

v o n  n u n  an t i e f e r e  E r k e n n t n i s s e  in a l l e n  
X a T o t  m
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5 0 0  L P R I N T L E F T S ( E l ,14) ; T A B  ( 1 5 ) “/" 5 " “ ; L E F T S ( E 2 , 1 4 ) : T A B ( 4 7)E 5  
5 1 0  L P R IN T S T R I N G S ( 6 4 , ) ; L P R I N T "
5 2 0  F O R 1 = 1 T O P
5 3 0  L P R I N T V X C I ) : F O R J = l T O Q
5 3 5  L P R I N T , V Y ( J )
5 4 0  F O R K = l T O N S T E P 4 :  L P R I N T  , , s F 0 R K K = 0 T 0 3 :  I F K + K K < = N L P R  I N T U S  IN G " # # # .  ##**; 
Z ( I , J , K + K K > ; : L P R I N T "
5 5 0  N E X T K K s L P R I N T “ " : N E X T K : L P R I N T "  " s N E X T J , I  
5 6 0  L P R I N T S T R I N 8 S ( 6 3 , " - " ) : L P R I N T C H R S ( 1 3 ) ; C H R S (13)
5 7 0  C L S : P R I N T “ B i t t e  w a r t e n  ! *
(Ich r e c h n e ................... ................... . . } ":T R O N
5 8 0  F O R 1 = 1 T O P :F Q R J = 1 T D Q :F 0 R K = 1T O N
5 9 0  S ( I , J ) = S ( I , J ) + Z ( I , J , K ) : S = S + Z ( I , J , K )  :D = D + Z  CI , J ,K) Ä2: N E X T K
6 0 0  S I (I )= S I (I )+ S (I ,J ):C (I )= C (I )+ S (I ,J )Ä 2 :N E X T J
6 1 0  A = A + S I ( I ) Ä 2 : C = C + C ( I ) :N E X T I
6 2 0  F O R J = l T O Q : F O R 1= 1T O P
6 3 0  S J ( J ) = S J ( J ) + S ( I , J ) :N E X T I
6 4 0  B = B + S J ( J ) Ä 2 : N E X T J
6 5 0  S P = (A — S Ä 2 / P ) / Q / N : S Q = ( B - S Ä 2 / Q ) / P / N  
6 6 0  S B = ( C - A / Q - B / P + S Ä 2 / P / Q ) / N : S N = D - C / N  
6 7 0  S S = D — S Ä 2 / P / Q / N
6 8 0  F S = P — 1 :F Z = Q — 1:F W = F 5 « F Z :G W = P * Q * ( N - l )
^>90 S 2 = S B / F W : S 3 = S Q / F Z : S 4 = S P / F S :  I F N > 1 T H E N S 1 = S N / G W :  E L B E S 1 = S 2  
7 0 0  T W = S 2 / S 1
7 1 0  IFUl = " S " 0 R U l = “s " T H E N T Z = S 3 / S l : G Z = G W : E L S E T Z = S 3 / S 2 : G Z = F W
7 2 0  I F U 2 =  "S "O R U 2 =  "s "T H E N T S = S 4 / S 1: G S = G W :  E L S E T S = S 4 / S 2 :  G S = F W
7 3 0  T R O F F :  CLS: F 0 R B Z = 1 T 0 5 :  L P R I N T C H R S  (07) : N E X T B X :  I F N = 1 G Z = F W :  G S = F W
7 4 0  P R I N T " M I T T E L W E R T E  d e r  Z i e l g r o e s s e  " ; E 3
7 5 0  P R I N T :P R I N T E I , ,E2
7 6 0  F 0 R I = 1 T 0 P : P R I N T V X (I ) ;
7 7 0  F 0 R J = 1 T 0 Q :  P R I N T ,  , L E F T S ( V Y ( J )  ,15) ,U S I N G " # # # # .  # # “ ; S  (I ,J > /N: NE XT J: N 
E X T I
7 8 0  P R I N T S T R I N G S  (64, "— " ) : L I N E I N P U T " A n z e i g e  d e r  F  -  T E S T W E R T E  < EN T 
E R  * > : “ ;E
7 9 0  P R I N T : P R I N T " E i n f l u s s g r o e s s e  "El" : " ; T A B ( 4 8 ) “F  =  "; U S I N G " # # # # . ##"
;T S : P R I N T ,"mi t d e n  Frei h e i t s g r a d e n  fl = " F S "  u n d  f 2  = " G S : P R I N T
8 0 0  P R I N T " E i n f 1 u s s g r o e s s e  " E 2 M : " ; T A B ( 4 8 ) " F  =  "; U S I N G " # # # # . # # " ; T Z : P R
I N T , “m i t  d e n  F r e i h e i t s g r a d e n  fl = » F Z "  u n d  f 2  = " G Z : P R I N T
8 1 0  I F N > l P R I N T " W e c h s e l w i r k u n g ” ; T A B ( 4 8 )  "F =  U S I N G " # # # # . # # “ : T W : P R I N T
, " m i t  d e n  Frei h e i t s g r a d e n  fl = " F W "  u n d  f 2  = " G W : P R I N T
8 2 0  P R I N T " !  M i t t e l w e r t e  a u s d r u c k e n
2  F - T e s t w e r t e  a u s d r u c k e n
3 E N D E " : IN P U T I I :O N I I G 0 T 0 8 3 0 , 8 8 0 , 8 2 5
8 2 5  E N D  -
8 3 0  L P R I N T "  " s L P R I N T T A B ( 5 0 ) " M I T T E L W E R T E  
8 4 0  L P R I N T E 1 ;T A B (25)E 2 : T A B ( 5 0 ) : E 3 ; " <"E5")
8 5 0  F O R I = 1 T O P : L P R I N T V X (I )



8 6 0  F O R J * 1 T O Q :L P R I N T T A B ( 2 5 ) 5L E F T * (V Y (J ) , 1 5 )5 T A B (5 0 ) U S I N B ”# # # # , # # " { S (
I , J ) / N s  N E X T 3 : N E X T I
8 7 0  L P R I N T 3 T R I N G *  (64 f "— *•) j I F A D = 1  J*=*‘“ : I N P U T l,F — T e s t  w e r t e  a u s d r u c k e n  <
J ,  j o d e r  E N T E R > " 5 J *  : I F J * < " J ”E N D
8 7 5  P R I N T " A u s d r u c k  d e r  F  -  T E S T W E R T E  -------
8 8 0  L P R  I N T  " **: L P R  INT, " Z w e i f a c h e  Vari a n z a n a l  y s e
8 9 0  L P R I N T "  “ r L P R I N T ”E i n f 1 u s s g r o e s s ©  "El" : " : T A B < 4 1 > " F  «  “ s U S I N G " # # #  
# . # # " 5  T S
9 0 0  L P R I N T , "mi t d e n  F r e i  h e i t s g r a d e n  fl « " F S "  u n d  f 2  = " G S : L P R I N T "  "
9 1 0  L P R I N T " E i n f 1 u s s g r o e s s e  ”E 2 “ : " ; T A B ( 4 1 ) " F  =  " ; U S I N G " # # # # . # # " 5 T Z
9 2 0  L P R I N T , " m it d e n  F r e i  h e i t s g r a d e n  fl « " F Z “ u n d  f 2  = ”6 Z : L P R 1 N T "  "
9 3 0  I F N > 1 L P R I N T " W e c h s e l w i r k u n g  : " 5 T A B ( 4 I ) " F  =  " ; U S I N G " # # # # . # # " ; T W
9 4 0  I F N M L P R I N T ,  "mi t d e n  F r e i h e i  t s g r a d e n  fl =  " F W" u n d  f 2  =  " G W
9 5 0  L P R  IN T S T R IN 6*  < 3, ” =  " > : L P R  I N T C H R *  < 15 ) " < D a t  e  i - N a m e : " ; W ; " > ” , , U M : L P
R I N T C H R * < 1 8 >  s E N D
9 7 0  O P E N " I " , 1 , W ," F F " ,N N
9 8 0  F O R I = 1 T O P :F O R T = 1 T O Q : F 0 R K = 1 T O N
9 9 0  G E T 1 , * , , Z ( I , J , K ) ;
1 0 1 0  N E X T K , J , Is C L O S E : R E T U R N  
I l O O  1 1 = 1 : J 1 = J : K 1 = K
1 1 1 0  I N P U T " E r s t e r  I n d e x  d e s  f a l s c h e n  W e r t e s  ” :I 
1 1 2 0  I N P U T " Z w e i t e r  "  "  "  "; J
1 1 3 0  I N P U T " D r i t t e r  "  •* "  “ ;K
1 1 4 0  P R I N T " R i c h t i g e r  W e r t  v o n  Z < "5 1 5 M , " ; J; " , " * K: " > =  I N P U T Z (I,J 
,K)
1 1 5 0  1 =  11: J = J 1 : K = K 1 - 1 : P R I N T : R E T U R N

I n t e g r a l g r e n z e n  d e r  F — V e r t e i l u n g
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BASIC -  program m ierbare F unktionen
==«s=======s=:=:r:=ss:a^ss:s:ss«s=»crsrÄSEs:sEatÄs:
Mit H i l f e  von F un k tionen , d ie  man s ic h  a l s  k le in e  B ib lio th e k  
a b sp e ich er n  und b e i  Bedarf in  B asicprograam e e in fu e g e n  kann, la s s e n  
s ic h  o f t  u m sta en d lich e  P rogram m ierarb eit und w ie d e r h o lte s  E in tip p en  
der j e w e i l ig e n  R outinen  e r sp a r e n . Dadurch d a ss man in n e r h a lb  der  
F unktionen  lo k a le  V a r ia b le  b en u tzen  kann, kann man s i e  in  jed en  
Programm b en u tze n , ohne auf d ie  V ariablennam en schauen  zu m uessen . 
H ier nun zw ei B e is p ie l e  von F u n k tion en :

Mit der e r s te n  F unktion  werden an Z ah len  fuehren de N u llen  
v o r a n g e s t e l l t ,  w obei man d ie  A nzahl der S t e l le n  f r e i  w aehlen kann. 
N a tu e r lic h  kann man a n s t a t t  d er N u ll auch e in  an d eres Z e ich en  w aeh len . 
N u e tz lic h  i s t  d ie s e  F unktion  z .B .  dann, wenn man e in e n  fo r m a t ie r te n  
Ausdruck m oechte und der PRINT USING B e fe h l n ic h t  angew endet werden 
kann.
H ier nun d ie  F un k tion:
DEF FNZAHLS(ZAHL%, ANZST%) « STRINGS( (ANZST%-LEN(STR$(ZAHL*)) f l ) ,"0") 
+RIGHT$(STR$(ZAHL%),LEN(STR$(ZAHL*))-l)

ZAHL* « e in g eg eb en e  Zahl aus INPUT-Routine
ANZST% * A nzahl der gew X nschten S t e l l e n  i n c l .  fuehren den  N u llen

B sp .:
INPUT"ZAHL ~";ZAHL%
PRINT FNZAHLS(ZAHL*,4 )
*******»******t**tt*<t*ftt*****************<k*********:t*ttjkttt41{jkt44tjU[

D ie n a e c h ste  F unktion  p r u e f t ,  ob e in e  D atum seingabe in n e r h a lb  der  
z u la e s s ig e n  Grenzen l i e g t .  N ich t g e p r u e f t  werden der 3 0 . und 31 . e in e s  
Monats und S c h a lt ja h r e . D ie se  T e s t s  la s s e n  s ic h  aber e b e n f a l l s  in  
en tsp rech en d e  Funktionen  ein b au en  und m it der u n ten steh en d en  
verk n u ep fen .

DEF FN CHKDATE(A$) * (M IDS(A$,3#l ) « " ." )  AND (M ID S teS ^ ,!)« " .* * )
AND (V A L (K ID $(A $,l,2 ))*> 1) AND {VAL(HID$(AS,1 , 2 ) ) <*31)
AND (V A L{K ID $(A $,4,2))=>1) AND (VAL(M ID $(A$,4,2)) <*12)
AND (VAL(MID$(A$,7 , 2 } ) <*99) AND { LEN(A$)«8)
B sp .:
INPUT"Datum : H; DATUMS
IF FN CHKDATE(DATUMS) THEN PRINTwDatum r ic h t ig "

ELSE PRINT"Datum fa ls c h "

( « * )

HER-
IS
Juni
198?
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S contra @

Wenn wir unsere Drucker auf den deutschen Zeichensatz umschalten, er 
scheint als ASCII 40h das Paragraphenzeichen. Die Katasteranwälte und 
Scharfrichter unter uns mögen sich darüber freuen, i. a. meinen wir mit 40h 
aber den Klammeraffen. Mit einem Patch in TSCRIPS läßt sich das zumindest 
für dieses Textprogramm beheben. Die im Listing angegebenen Adressen gelten 
für die Version 5.4.

Zu erklären gibt es dabei nicht viel. Es wird eben überprüft, ob gerade 
ein ASCII 40h auf den Drucker gehen soll. Wenn ja, könnte es sich um einen 
Graphikcode bei einer IMAGE-Schrlft handeln. Der soll natürlich nicht ver
ändert werden. Es kann auch sein, daß 40h zu einer Steuersequenz gehört (z. 
B. ESC © oder FS # zum Resetten des Druckers). Das wird durch Belauern des 
zuvor gedruckten Zeichens abgecheckt. Wenn es kleiner als ASCII 20h war, 
passiert auch nichts. Ansonsten aber wird auf den amerikanischen Zeichensatz 
mit seinem richtigen Klammeraffen umgeschaltet, dann 40h geprintet und 
schließlich wieder auf den deutschen Zeichensatz gegangen. Der Codestring 
für diese Druckerausgabe steht beim Label istring. Er ist gegf. an andere 
Drucker anzupassen.

Wieso heißt das Label nicht ©string? Well ZEUS mit diesem TSCRIPS-Patch 
natürlich nichts anfangen kann. Und warum konnte oben I gedruckt werden, 
wo doch TSCRIPS nun verändert ist? Weil mein Drucker das Paragraphenzeichen 
noch einmal bei ASCII 15h hat. Wo ihr das im Zeichensatz eures Druckers 
findet, falls ihr doch einmal ein i  sehen wollt, müßt ihr im Manual 
nachschlagen.

Das Listing ist eine Fortschreibung des Patches, der den vollen Rand
ausgleich bei Proportionalschrift mit einem NEC P6 erlaubt. Da dieses Pro
gramm seit seiner Veröffentlichung in dem Beitrag "Neues zur Proportional
schrift" wesentlich verbessert wurde, gebe ich hier noch einmal das (fast) 
komplette Listing in seiner neuen Form wieder. "Fast" deshalb, weil da noch 
mehr drinsteht, was ihr in dem Artikel "Von der Wiege bis zur Bahre ..." und 
seinem Nachtrag lesen könnt. Die mit LIST OFF susgesparten Teile sind an den 
springenden Zeilennummern zu erkennen.

Arnulf Sopp

86E3 00027 m 84t Sh
84E3 CD0Q30 00028 CALL check7f
S6E4 0002t calladr E0D 1-2

00030
00036 SPrQfen, ob Steuerzeichen 7

3000 00037 m 3080h
3000 FE7F 00038 check?! CP 7?fe
3002 E5 0003t n$n 8L
3003 2007 90840 3S BZ,checkAO
3005 CD3E30 00041 CALL chkgrph
3008 2822 0004*2 3i Z,t«ggfwl
3004 181t 00043 38 prateut
300C CD3E3Q 00044 checkAO CALL chkgrph
S0OF 2014 00045 38 12,prateat
3011 FE40 00046 gocbkAO CP ’S’
3013 2010 00047 38 82,prntout
3015 348E30 00048 LD A,(previos)
3018 FE20 8004t CP t •

3014 3E40 00050 LD A,*i*
301C 3807 00051 38 C.prntout
301E 218530 00052 LD HL,istrifi«
3021 CD6A44 00053 CALL 446ah
3024 AF 00054 xot A

;s«f I Steuerzeichen 7F pröfen

(veiler Randausgleich, Propertionalschrift) 
;8iaea auch sSglich, dann aber 484? Snd.! 
sSteuerzeiefeea 7F?
;Teitzeiger rette»
;Mf Eltsaeraffe» prüfen, falls nein
jfeststellea, ab Druckergrsphik aktiv ist
jtandausgleich schalten, falls $teuer-7F
;susdrticken, falls 8S0-7F
jgehBrt 48fe vielleicht zu Druekergraphik?
;r«us, falls ja
;Eiaaaeraffe?

falls »eia
;gehört es vielleicht za ESC I ©der FS I? 
;dann «Ire es ( Blank 
;$ restaurieren
stalls zu eines Steuercode gehbrig 
sCadestrin« för den Klaaaeraffen 
;auf den Drucker ausgeben 
;A <- 80, auf dea Drucker wirkungslos

•

3025 El OOÖ55 prntout POP HL ;Teitzeiger restaurieren
3026 328E30 00656 L0 (previos),A ;zuletzt gedrucktes Zeichen aerker.

3029 C3B405 00057 JP 05b4h ^Zeichen ausdrucken
90058
00059 :7F angetroffen, Drucker auf vollen Randausgleich bis CR angetroffen

3Ö2C 214530 90060 toggfui ID RL,check0d ^Routine zua Oberpröfen auf CR
302F 22E486 00061 LD (calladr),HL ;als neue Oaleitungsadresse patchen

3032 AF 09062 XQR A ;A C- 90
3033 328030 00963 LD (count),A ;Zeichenz§hlcr auf ü setzen
3036 218230 90064 aakeful LD Hi,fulljst ;Codestring för vollen Randausgleich

3039 CD6A44 00065 CALL 446sh ;auf den Drucker ausgeben

3C3C 18E7 09066 JR prntout ;und die fehlende 03 auch ausdrucken
0096?
00068 jprflfen, ob das Zeichen 7F zu einea Drucker-HRO-String gehSrt

303E 4F 00069 chkgrph LD L,A ;Zeichen retten
383F 3A4189 00070 LD A,(8941h) ;z. Zt. Druckergraphik aktiv?

3042 87 00071 0R A ;{dann >80)
3043 7D 00972 LD A,L ;Zeitben restaurieren
3044 C9 00073 RE! ;zur&ck alt Z-/IZ-Flag

@0074
08075 ;prQfen, ob CR ankoaat: Bei Kurzzeilen Randausgleich ausschalten

3045 E5 00076 checköd PUSH HI ;Textzeiger retten
3046 CD3E30 D8977 CALL chkgrph ;feststellen, ob Druekergraphik aktiv ist

3049 20DA 00078 n HZ,prntout ;6rephikzeichen ausdrucken, falls ja

3848 FE7F 00079 CP 7fh ;ait 7f Randausgleich ausschalten?

304D 2821 00080 38 Z,togglft ;fa!l* ia
304F 218D3C 00081 LD HL,count ;Zeichenzlhler
3052 34 00082 IRC (HU ;aufaddieren
3053 FE0D 00083 CP 6dh ;var es ein CR?
3055 20BA 80084 3R BZ,goehk40 ;euf Elaaaeraffen prüfen, falls nein

3057 ES 00885 PUSH Kl ;Adresse count retten
3058 21647C 00086 LD KL,7e64h ;hier rechter Rand gespeichert

39IB 7E 8001? LD A,(BL) ;laden
30 SC 23 99088 IRC HL ;hier (7C65) linker Rsnd gespeichert
385D 96 80089 SUB (HL) ;A <- Zeichen/Zeile (Differenz v. beiden)

305E D60A 80090 SUB Sah jvorsichtshalber noch 18 weniger

3060 El 00091 P8P HL ;Zeiger auf den ZBhler count
3061 96 09092 SUB (ML) ;bisher aufgelaufene Zeichen

3062 3600 09093 ID (HL),80h ;ZihIer röcksetzen
3064 3E0D 00094 LD A.Odh ;CR restaurieren
3066 38BD 00095 38 C,prntout ;fails Langzeile

3068 217E30 60096 LD HL,leftist ;Cotfestring för linken Randausgleich

3068 C06A44 0009? CALL 446ah ;awf den Drucker ausgeben

386E 18C6 0D098 31 aakeful ;vellen Randausgleich restaurieren
09099
OQißü ;itach zweites 7F auf linken Randausgleich zurOckschalten

3070 210030 00101 togglft LD MLscheck?! ;Ualeitung, u» auf 7F zu prOfen

3073 22E486 09182 LD (calladr),HL ;in TSCRIPS patchen
3076 217ES0 08183 LD HL,leftist ,‘Codestring för linken Randausgleich

3079 C96A44 00184 CALL 446ah ;auf den Drucker ausgeben

307C El 80185 POP HL ;Teitzeiger restaurieren

387D C9 mm RET
00167
00108 ;Drwckercodes för linken und vollen Randausgleich, Zlhlbyte

307E 16 00189 leftist DB Ibh, V,0Qh,8dh ;Codestring f8r linken Randausgleich

3082 18 88118 fulljst DB lbh,V,Ö3h ;Codestring f8r rechten Randausgleich

3085 16 80111 Sstring DB ibh,*1*,80h,'S',ibh,*R’,02h,03h ;String för Rlaaaeraffen

388D 00 08112 count DB 00h ;ZBhler der Zeichea pro Zeile

388E 00 00113 previos DB 00h ;Fuffer fOr letztes Zeichen

00265
9100 00266 EID 9108h ;Einsprung in der noraalen TSCRIPS-Entry

00000 Fehler



10 ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * . * * . * * * * * * ■ * * * * *  
2 0 '  *  V I S I C A L C  — D A T E I  *
3 0  ' * i m  D I F — F o r m a t  n a c h  S p a l t e n  o d e r  Z e i l e n  s o r t i e r e n  *
4 0  ' * < C >  K l a u s - J ü r g e n  M ü h l e n b e i n ,  W e i n h e i m  5 / 8 7  *
5 0  ' ************** ** ** *** ** ** ** ** #^ ** ** .* ** *** ** ** -* *. ** .* .* **
6 0  C L S : C L E A R 2 5 0 G 0 : P R I N T S T R I N G * <59,"*")
7 0  P R I N T " *  V I S I C A L C  —
*  D a t e i  i m  D a t a  I n t e r c h a n g e  F o r m a t  s o r t i e r e n  *
8 0  P R I N T " *
9 0  P R I N T " *  < C >  K . — J . M ü h l e n b e i n , W e i n h e i m ,  Mai 1 9 8 7

1Ö 0  P R  INTSTRIINB* < 5 9 ”'"* " > S P R I N T
1 1 0  D E F I N T I ,J , L , S , T , V , Z : D E F S T R A , D , F , K , L , P , U , W , Y : D I M K < 1 6 >
1 2 0  I N P U T " W e l c h e  D I F — D a t e i  soll a n g e z e i g t  bzw, u m g e o r d n e t  w e r d e n  
( o hn e / D I F  !) " ; F : F = F + " / D I F "

1 3 0  I N P U T "  < 1 >  n u r  a n z e i g e n
< 2 >  n u r  a u s d r u c k e n

*

*

*

< 3 >  a n z e i g e n  u n d  a u s d r u c k e n  
< 4 >  u m o r d n e n  u n d  n e u  s p e i c h e r n
< 5 > = < 1 > + < 4 >
< 6 > = < 2 > * < 4 >
< 7 > s= < 3 > + < 4 >

O P E N " I " .1. F
1 5 0  F 0 R I = 1 T 0 1 6 : I N P U T # 1 , K  <I >: N E X T : Z = V A L  < K ( 7 ) ) s S = V A L  <K <11))
1 6 0  C L S :P R I N T " D i e  T a b e l l e  h a t " S " S p a 1 t e n  u n d " Z ” Z e i 1 e n " : D I M D ( S ,Z ) , D D  (S, Z ) 
1 7 0  *
1 8 0  ' * * * * * * *  A n z e i g e  d e r  Z e i l e n n u m m e r n  w ä h r e n d  d e r  W a r t e z e i t  * * * * *
1 9 0  #
2 0 0  T R D N
2 1 0  F 0 R I S = 1 T 0 S : I N P U T # 1, Y 1 ,Y 2 , Y 3  
2 2 0  F O R I Z = 1 T O Z : I N P U T # 1 ,T , V , W ( 1 )
2 3 0  W (0)= S T R *  < V ) : D ( I S , I Z >  = W  (T)
2 4 0  N E X T I Z , I S 5 C L O S E  
2 5 0  C L S :T R O F F
2 6 0  O N J  B 0 S U B 3 2 0 , 3 9 0 , 3 2 0 , 4 4 0 , 3 2 0 , 3 9 0 , 3 2 0
2 7 0  O N  J G 0 S U B 2 8 0 , 2 8 0 , 3 9 0 , 7 1 0 , 4 4 0 , 4 4 0 , 3 9 0 :  IF J = 7 T H E N 4 4 0
2 8 0  E N D
2 9 0  '
3 0 0  ' * * * * * * * * *  A n z e i g e  d e r  V C - D a t e i  au f d e m  B i l d s c h i r m  * * * * * * *
3 1 0  '
3 2 0  P R I N T "  Z u m  A n h a l t e n  u n d  F o r t s e t z e n :  < S H I
F T  § >  !

(bitte etwas warten...)
3 3 0  F O R I  =  l T 0 1 5 0 0 : N E X T : F O R I Z * 1 T 0 Z : F 0 R I S = 1 T 0 S : P R I N T " Z e i l e ' T Z " , S p a l t e " I S “ 
: " ; D (I S , I Z ) : N E X T I S : P R I N T : N E X T I Z : P R I N T S 9 3 6 , " E N T E R !"
340 A = " Y = " ": Y—INKEY$sIFY=""THEN340ELSEPRINT:PRINT"Noch einmal anzeige 
n < j j >  : INPUTA:IFA="j”0RA="J",G0T0320 
350 RETURN 
360 *
370 ' **************** Ausdrucken der VC-Datei ***************
380 *
390 FORIZ=lTOZ:FORIS=lTOS:LPRINT"Zeile"USING"##n; IZ; sLPRINT" , Spalte"US 
ING"##";IS;:LPRINT": "D(IS,IZ):NEXTIS:LPRINT: NEXTIZ:RETURN

***************4 2 0  ' * * * * * * * * * * * * * * * * *  V C - D a t e i  u m o r d n e n  
4 3 0  '
4 4 0  C L S : I N P U T "

e i n e  S p a l t e  u m o r d n e n  = >  1 
e i n e  Z e i l e  u m o r d n e n  = = >  2  

" ; J 1 : IF J 1 < 1 D R J 1 > 2 T H E N 4 4 0  
4 5 0  U = M I D S <" S p a l t e Z e i  1 e " , 7 + ( J 1 = 1> *6 , 6 )
4 6 0  P R  INT S P R I N T  " W e l c h e  "U" ?" ,: L I N E I N P U T N R * :  I F V A L  ( N R * ) T H E N N R = V A L  <NR$> EL 
S E N  1 $ = L E F T $ (N R $ , 1): N 2 $ = M I D $  <N R $  ,2 ,1 ): N R = A S C  <N 1 $) -64: I F N 2 * <  >" " T H E N N R =  (AS 
C ( N I T ) - 6 4 ) * 2 6 * A S C (N 2 * ) - 6 4
4 7 0  I N P U T " W o r t e r  o d e r  Z a h l e n  o r d n e n  < W / Z >  "; A: I F A = " Z " 0 R A = " z ” , T 2 = 6 : D E F D B  
L P : Z A H L = 1
4 8 0  I N P U T " < s > t e i g e n d  o d e r  < f > a l l e n d  o r d n e n  * ; A : I F I N S T R (" S s " , A ) T H E N T 1 = 1  
E L S E T 1 = 3
4 9 0  V = J 1 *T 1+ T 2 : 0 N E R R 0 R G 0 T 0 1110: I F V > 6 , V = V - 6
5 0 0  0 N V G 0 S U B 5 1 0 , 5 2 0 , 5 3 0 , 1 0 , 1 0 , 5 4 0
5 1 0  N=Zs G 0 S U B 5 5 0 : G 0 S U B 6 1 0 : G 0 T 0 6 3 0
5 2 0  N = S :G 0 S U B 5 5 0 :G 0 S U B 6 1 0 : 6 0 T Q 6 4 0
5 3 0  N = Z :G 0 S U B 5 5 0 : G 0 S U B 6 2 0 : G 0 T 0 6 3 0
5 4 0  N = S :G D S U B 5 5 0 :B 0 S U B 6 2 0 :G O T 0 6 4 0
5 5 0  D I M P  (N ): F 0 R I = I T Q N :  I F ZA < > 1 : I F J 1 =  1, P <I > = D ( N R , I > r E L S E P  <I )= D  <I ,NR)
5 6 0  1 F Z A = 1 : IFJ 1=1 ,P CI) = V A L  (D ( N R , I ) ) : E L S E P  (I ) = V A L  (D (I ,NR) )
5 7 0  N E X T : R E T U R N  
5 8 0  '
5 9 0  ' * * * * *  D a t e n  n a c h  A S C I I  o r d n e n  u n d  d e n  V a r i a b l e n  z u t e i l e n  * * *
6 0 0  '
6 1 0  C M D " 0 " , N , * I X ( O ) , P (1 ):R E T U R N  
6 2 0  C M D " 0 " , N , * I X (0),— P ( 1 ):R E T U R N
6 3 0  F O R  I = 1 TOS: F 0 R J = 1T O Z  l D D  (I , J ) = D  (I , I X < J - l ) ) s N E X T  J , 1 :6 0 T 0 6 5 0  
6 4 0  F 0 R I = 1 T Q S : F 0 R J = 1 T 0 Z :  D D <I , J ) = D ( I X  (I— 1) ,J) : N E X T J , I  
6 5 0  F O R  I=1 TOS: F O R J = l  T O Z  : D  (I , J ) = D D  (I , J ) : N E X T  J , I 
6 8 0  '
6 9 0  ' *- ** ** ** ** ** ** A b s p e i c h e r n  d e r  g e ä n d e r t e n  D a t e i  * * * * * * * * * * *
7 0 0  '
7 1 0  I N P U T  " N e u e r  F i l e n a m e  ( o h n e  E x t e n s i o n  u n d  L a u f  w e r k )"; FL: I N P U T "  In wel 
ehern L a u f w e r k  s p e i c h e r n  > “ ;L W : F L = F L + " / D I F : " + L W  
7 2 0  W W (0)= " 0 M : W W ( 1 ) = " 1 " s W W ( 3 ) = " — 1"
7 3 0  0 P E N " 0 M , 1 ,FL 
7 4 0  '
7 5 0  ' * * * * * * * * * * * * * * *  K E N N S A T Z  * * * * * * * * * * * * * * * * *
7 6 0  '
7 7 0  P R I N T # 1 , " T A B L E "
7 8 0  P R I N T # 1,W W ( 0 ) ; " , " ; W W (1)
7 9 0  P R I N T # l , O f f * $ ( 3 4 > i C H R * < 3 4 )
8 0 0  P R I N T # ! , " V E C T O R S "
8 1 0  P R I N T # 1 , W W ( 0 ) ; " , " ; S T R S ( Z )
8 2 0  P R I N T # 1 , C H R S ( 3 4 ) ; C H R * ( 3 4 >
8 3 0  P R I N T # 1 , MTUF>LES*
8 4 0  P R I N T # 1 , W W < 0 ) ; " , * ; S T R * < S )
8 5 0  P R I N T # 1 ,C H R S (34) ; C H R $ (34)
8 6 0  P R I N T # 1 ," D A T A "
8 7 0  P R I N T # 1 , W W ( 0 > ; " , " ; W W ( 0 )
8 8 0  P R I N T # l , a ^ * < 3 4 > ; C H R * < 3 4 >
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9 0 0  ' * * * * *  A u f b a u  d e s  V I S I C A L C - F i  1 e s  * * *

Karl Sch. bei der Nach vertonung 
eines Videofilms, den er von seiner musik- 

liebenden Gattin gedreht hat

v  e ^ e

+ t>

> s

v*>, s '* >  -« 4,il 

t e ^ e *V *& „
-I«*,,-'" i* M *  \ e*  »icV«“ « 6 ^  

,j»cXie r\&*'
> \ > \  V  /  ^v\  »e&e **ei t>** = 1

ft46t® 4ie ie®- CV**
V Ä t  " V ^

.«» ' tfV^Lrfr
it®« „»« ae*

et « > • *

9 1 0  '
9 2 0  F O R J = l T O S
9 3 0  P R  I N T #  1 , W W  ( 3  ) $ ” f *' ? W W  ( O  )
9 4 0  P R I N T # 1 , “BOT**
9 5 0  F O R I — 1 T O Z
9 6 0  I F V A L  C D (J , I ) ) T H E N G O S U B 10 4 0 E L S E G 0 S U B 1 0 9 0  
9 7 0  N E X T I ,J
9 8 0  P R I N T # 1  , W W  (3) ; **, **; W W < 0 >
9 9 0  P R I N T # 1 rME O D "  
l O O O  C L O S E s E N D  
1010 '

1 0 2 0  ' * * * * *  S p e i c h e r n  n u m e r i s c h e r  E i n g a b e n  (V A L U E s )  * * * * *
1 0 3 0  '
1 0 4 0  P R I N T # 1 , W W < 0 > ; " f “ ; D ( J , I >
1 0 5 0  P R I N T # 1 , MV " : R E T U R N  
1 0 6 0  '
1 0 7 0  ' * * * * *  S p e i c h e r n  v o n  W o r t e i n g a b e n  ( S T R I N G s )  * * * * *
1 0 8 0  '
1 0 9 0  P R I N T # 1  , W W  (l);**f n ; W W  CO)
l l O O  P R I N T # 1  , C H R * < 3 4 >  ; D  (J s I > ; C H R $  (34) s R E T U R N  
1 1 0 3  '
1 1 0 6  ' * * * * * * * * * * * *  F E H L E R - R O U T I N E  * * * * * * * * * * * * * * * *
1 1 0 9  '
1 1 1 0  I F E R R = 8 , C L S : P R I N T : P R I N T : P R I N T "  D i e s e  R e i h e  b e s t e h t  a u s  W o r t  
e r n  u n d  Z a h l e n

u n d  k a n n  d e s h a l b  n i c h t  s i n n v o l l  g e o r d n e t  w e r d e n ! “
1 1 2 0  E N D

P r o g r a m m  h e i  m i x  e t f j a l i l i d )  1 ....... .

( b i i i i  fo rm a iit i t  -
<  R M L l V E T s  « m g e f c e » t >

k>»dptaS,E940 WMhni
Ruf 06201 -55052

Schv yzertü tsch : Dem chalberet na 
de Mälchstuel.
Dem kalbt sogar noch der Melksche
mel.
Der hat mehr Glück als Verstand.

Tschechisch: Äby se vlk nazral a 
koza zöstala celä.
Auf daß der Wolf satt wird und die 
Ziege heil bleibt.
Einen Kompromiß aushandeln.

f e i S p k  No 301 ta^a wa tsumg

läeS0' »  v e I b

S ^ £ 9aua”*



Von der Wiege bis zur , Bahre ... 
... t>&€3 u & m  e j r e  J F 'o j - m  u J  ja i~ &  /

Es hat mich schon Immer geärgert* daß ich manchmal vier- oder sechsmal 
die Woche die Anschrift eines häufig angeschriebenen Computerpartners tippen 
muß, wegen der übrigen Partner nicht selten zwanzigmal die Woche das Datum. 
Wenn ich dann nicht auswendig weiß, wo einer wohnt, darf ich auch noch in 
den Infos nach seiner Adresse suchen -  ach so, dieses Info war mal wieder 
vorsichtshalber ohne Namensliste -  weitersuchenl Das macht in der Summe zwar 
nur vielleicht eine Viertelstunde in der Woche aus, aber es ist überaus lä
stig. Die Zeiten sind vorbei: Das Programm, das hier vorgestellt wird, re
duziert die notwendigen Tastenbedienungen auf zwei Zeichen plus seinen 
eigenen Namen, mit dem man es aufruft.

Es sucht dann selbsttätig nach dem Platz oder den Plätzen im Briefkopf, 
wo das Datum erscheinen soll und setzt es dort ein. Wenn nirgends eines 
vorgesehen ist, geht es gleich zum nächsten Schritt über: Es schaut im For
mular nach, wo die Adresse hingehört. Auch hier passiert nichts, wenn es 
keine gibt. Findet es aber ein Adreßfeld, liest es dort zwei Zeichen aus, z. 
B. die Anfangsbuchstaben eines Namens. In einem Extrafile ADRESSEN/LIB sucht 
es nach der so gekennzeichneten Anschrift und setzt sie in den Briefkopf 
ein. Wenn keine Anschrift mit diesem Kürzel gefunden wird, kommt in der un
teren Statuszeile eine entsprechende Mitteilung. Nur dann muß man sich be
quemen, den Empfänger doch noch zu Fuß einzutippen.

Das Programm wird von TSCRIPS aus mit der Klammeraffe-O-Option aufge- 
rufen. Nach diesem Tastendruck erscheint bei der Version 5.4 die Meldung 
'DOS-COMMAND?'. Man tippt den Namen des Programms ein, das nun loslegt und 
alles erledigt. Zunächst sieht es aus, als sei überhaupt nichts passiert, 
denn nur im Text, nicht im Bildschirm werden die Updates durchgeführt. Kehrt 
man nun mit CLEAR aus der DOS-Command-Ebene zurück, steht plötzlich In einem 
bisher leeren Adreßfeld eine komplette Anschrift, das Datura erscheint da, wo 
dafür bisher nur ein paar Leerstellen reserviert waren.

Dieser im Briefforraular reservierte Platz muß eine genau definierte 
Länge haben. Es wäre durchaus variabel gegangen, hätte dann aber den Pro
grammieraufwand und den damit verbundenen Speicherplatzbedarf, auch die Re
chenzeit empfindlich erhöht. Der Platz für das Datum muß genau 10 Zeichen 
betragen. Die Blockmarkierung umfaßt am Anfang 3 Zeichen (Blockmarke, 
Blockname, Rechtspfeil), am Ende eines (Blockende-Marke). Es müssen also 
innerhalb des Blocks weitere 6 Zeichen erscheinen (irgendwelche Punkte oder 
so), uro auf die Länge 10 zu kommen.

Dasselbe gilt für das Adreßfeld. Es muß genau 254 Zeichen groß sein (4 
Zeichen zur Blockmarkierung, die beiden Zeichen des Namenskürzels und 248 
weitere Platzhalter, z. B. wieder Punkte). Ein fast kompletter Sektor für
eine Adresse erscheint reichlich verschwenderisch. Diese Größe erleichtert 
beim Suchen in ADRESSEN/LIB Jedoch ungemein die Arbeit. Schließlich dürfte 
man es kaum Je schaffen, mit einem gewöhnlichen Brief den Speicher voll 
auszureizen, so daß es einfach egal ist. Die beiden zu einer Page fehlenden 
Zeichen erklären sich daraus, daß das Naraenskürzel aus ADRESSEN/LIB natür
lich nicht mit in den Text übertragen wird.

Die Datei ADRESSEN/LIB wird mit TSCRIPS erzeugt. Man schreibt ein 
Adreßfeld, wie man es damals bei der Erstellung seines Briefkopf-Formulars 
machte. Es sollte etwa so aussehen:

xx$W&01&An ■
Name m
S tra ß e  ■

PLZ Stadt
$ W & 0 0 & B

Wie man sieht, können ohne weiteres bereits Druckersteuercodes darin 
enthalten sein. Hier wird mit ESC-W-01 auf Breitschrift geschaltet, die am 
Ende wieder rückgängig gemacht wird. Wie man weiterhin sieht, sind 256 Zei
chen gar nicht einmal so wahnsinnig viel; mit noch mehr Druckercodes und 
einem ziemlich langen Straßennamen kann es bereits eng werden.

Um in ADRESSEN/LIB nun nicht nur diese eine, sondern eine ganze Latte 
solcher Blanko-Anschriften zu haben, wird die erste einfach kopiert. Mit der 
üblichen Vorgehenswelse wird die Adresse als Block markiert, der sich nun 
beliebig oft kopieren läßt. Danach können alle Blankos mit echten Anschrif
ten ausgefüllt werden. Eine sollte leer bleiben, denn wenn man eine neue 
braucht, sollte noch etwas zum Kopieren da sein, am besten ganz am Ende des 
Files.

Die ausgefüllten Anschriften müssen nun ihre Duftmarke aus zwei Zeichen 
erhalten. Die erste Zeile des obigen Musters 6ieht dann z. B. für Jens Neu- 
eders Adresse folgendermaßen aus:

JN$W&01&Herrn ■

Aus dem Dummy ’xx’ wurde JN, aus dem Wegweiser 'An' die Anrede ’Herrn’. Das 
Programm findet nun in ADRESSEN/LIB die Anschrift von Jens-80 und kopiert 
sie ab ’Herrn' oder, genauer gesagt, vom Druckercode an ln den Text.

Bel der Beschreibung der Programmlogik möchte ich mich kurz fassen. Das 
Datum steht binär in den Speichersteilen 4044-4046h. Von dort wird es aus
gelesen und in drei Schritten mit Hilfe der ROM-Routine an OFEFh dezimal 
umgewandelt. Tag, Monat und Jahr werden sodann noch ein wenig nachgearbei
tet, damit führende Nullen verschwinden und Leerzeichen hinter den Punkten 
erscheinen.

Nun wird ein Block namens D im Text gesucht. Wo der Text beginnt, kann 
aus 5277h in TSCRIPS ausgelesen werden. Das Textende, woraus sich die Länge 
der Suchstrecke errechnen läßt, steht in 7C2Bh. In dem Unterprogramm seekblk 
wird der Block D gesucht. Dort kommt das Datum hinein. Anschließend wird 
nach weiteren Blöcken mit dem Namen D gesucht. Es könnte Ja sein, daß es an 
mehreren Stellen erscheinen soll.

Mit der Anschrift geht es ebenso. Der Unterschied ist nur, daß nur nach 
einem Block A gesucht wird. Daß ein Brief mehrere Adreßfelder hat, kann 
ausgeschlossen werden. Wenn ein Block A existiert, wird ADRESSEN/LIB einge
lesen. Das geschieht mit den üblichen DOS-Routinen, die ich nicht weiter 
beschreiben will. Der Einfachheit und Faulheit halber wird sektorweise ein
gelesen, bis ein Fehler auftritt. In 99,9% der Fälle kann es sich nur um den 
Fehler "Ende der Datei angetroffen" handeln. Deshalb wird nicht extra ge
prüft, ob es vielleicht "Pizza im Laufwerk" war.

Nach Auftreten dieses "Fehlers" wird in der eingelesenen Adreß-Biblio- 
thek nach der Anschrift gesucht, deren Kürzel im Formular erschien. Bei er
folgreicher Suche wird die Adresse an die Stelle des Blocks A kopiert, wie 
es bereits mit dem Datum im Block D geschehen war. Wenn der betreffende 
Empfänger noch nicht ln der Bibliothek steht, kommt in der Statuszelle der 
Hinweis. Das war es dann auch schon.

Wer dieses Programm nutzen möchte, hat zunächst die Mühe, in seinem 
alten Formular die reservierten PJätze für Datum und Adresse auf genau 10 
bzw. 254 Stellen zu ändern. Das mag eine Viertelstunde dauern. Von da ab 
spart er aber einen Haufen Zeit.
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ADRESSEN

3067

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010 
00011 
00012 
00013

ein Hilfsorogra»» zur Verwendung »it TSCRIPS 5.4 

(C) 1987 Arnulf Sopp

Ir einen »arkierten Block lit de» Na»en 0 wird das Datui eingetragen, 
in einen Block «it dei Nasen A eine fertige Anschrift von Disk geladen 
Das Prograa» wird nach Kla»aeraffe-0 als DOS-Befehl aufgerufer«.

ORS 3067h

00014 {das aktuelle Datua auslesen
3067 E5 00015 Start PUSH HL
3066 D5 00016 PUSH DE
3069 C5 00017 PUSH BC
306A 2H640 00018 LD HL,4046h
306D 116531 00019 LO DE.strbuff
3070 010003 00020 LO BC,0300h
3073 C5 00021 datloop PUSH BC
3074 7E 00022 LD A,(HL)
3075 2B 00023 DEC HL
3076 £5 00024 PUSH HL
3077 D5 00025 PUSH DE
3076 61 00026 LD H.C
3079 6F 00027 LD i ,A
307A 222141 00028 LD (4121h),KL
307D 215F31 00029 LD HL.nuibuff
3060 CDEFOF 00030 CALL Ofefh
3083 216131 00031 LD HL,nusbuffe:
3086 D7 00032 RST 10h
3087 Dl 00033 POP DE
3088 FE30 00034 CP *0’
306A 2602 00035 JR Z.nextcph
308C 12 00036 LD (DE).A
308D 13 00037 INC DE
308E D7 00036 nextcph RST 10h
30BF 12 00039 LD (DE),A
3090 13 00040 INC DE
3091 EB 00041 EX DE, HL
3092 362E 00042 LD (Nl).V
3094 23 00043 INC KL
3095 3E20 00044 LD A, * *
3097 77 00045 LD (HL),A
3096 23 00046 INC HL
3099 EB 00047 EX DE, HL
309A El 00048 POP HL
309B CI 00049 POP BC
309C 1ÖD5 00050 DJNZ datloop
309E 1B 00051 DEC DE
309F 1B 00052 DEC DE
30A0 12 00053 LD (DE),A

00054
00055 {Blöcke naiens D suchen und

30 A 2 2A7752 00056 LD HL,(5277h)
30A4 ED5B2B7C 00057 LD DE,(7c2bh)
30A8 £5 0005S PUSH HL
30A9 B7 00059 OR A
30AA ED52 00060 SBC HL,DE
30 AC 44 00061 LD B,H
30 AD 4D 00062 LD C,l
30 AE El 00063 POP HL
30AF E5 00064 PUSH HL

;ab hier Platz (Hiaea seht aber auch)

und einen ASCII-String daraus bilden 
gelles retten

;Tag i» Datua
{Puffer för fertigen Datutsstring 
;drei Durchllufe für Tag, Konat, Jahr 
{retten 
;Datua laden
jauf nlchstes Datua stellen

{KL <- OGxx 
{HL (• Datu»
;Integ*r-X-Regi$ter des Interpreters 
{fünfstelliger 2iffernouffer 
{BinSrzehl in Dez-ASCII in den Puffer 
;3 führende Nullen Übergehen 
{A (- Zehnerstelle 
{Stringpuffer 
{führende 0?
{falls je
{Ziffer in den Puffer 
{Richste Pufferstelle 
inSchste Ziffer einiesen 
{Ziffer puffern 
jnlchste Pufferstelle 
{KL <• Pufferadresse 
{Punkt hinter das Datua 
{nächste Stelle 
{Blank
{Blank hinter den Punkt setzen 
{Richste Pufferstelle 
{Register zurücktauschen 
;0atuis2eiger 
{Schleifenzihler
{nichste Datuasstelle bearbeiten 
{auf Punkt hinter der Jahreszahl stellen

{Punkt ait Blank überschreiben

dort das Datu» ablegen
{dort Anfang des Textpuffers abgelegt 
{hier Ende des Textpuffers

;Cy löschen 
{Textiinge eraitteln 
;als 28h1er nach BC

{Textanfang 
{wird noch gebraucht

30B0 C5 00065 PUSH BC
30B1 1EC4 00066 LD E,’D M 2 ! {Blocknaae D »it gesetzte« Bit 7
30B3 CD3031 00067 seekO CALL seekblk {einen Datutsblock suchen
30B6 2012 00068 JR NZ,seekA jAdrelblock suchen, wenn kein Datutsblock
3068 E5 00069 PUSH HL {sonst Suchadresse retten
30B9 D5 00070 PUSH DE ;dto. Blocknaaen in E
305A C5 00071 PUSH BC ;dto. Bytezihler
30B8 2B 00072 DEC HL jzuröck auf die Biockaarke
30BC EB 00073 EX DE, HL ;DE <- Zieladresse des Datuts
30BD 216531 00074 LD Hl,strbuff {Datutsstring
30C0 OIOAOO 00075 LD BC,OOOah ;10 Stellen des Strings
30C3 EDBO 00076 LDIR ;Datu» in den Text übertragen
30C5 CI ÖQQ77 POP BC
30C6 Dl 00078 POP DE
30C7 El 00079 POP Hl
30C8 18E9 00080 JR seekD ;die Suche fortsetzen

00081
00082 ;nach «ine* Anschriftenblock nasens A suchen

30CA CI 00083 seekA POP BC jTextllnge als Bytezihler
30CB El 00084 POP HL {Textanfang
30CC 1EC1 00085 LD E,*A'+128 {Biocknaie A ait gesetzte» Bit 7
30CE CD3031 00086 CALL seekblk ;einen Adrelblock suchen
3001 2058 OOD87 JR «Z.exit {Ende, falls keiner vorhanden
30D3 £5 00088 PUSH KL {Blockadresse retten

00089
00090 {der Block existiert; das Anschriftenfile ADRESSEN/LIB laden

30D4 215231 00091 LD HL,filnaae ;Na»e der Datei ADRESSEN/LIB
3007 11817C 00092 LD DE,7cblh ;FCB von TSCRIPS
30DA CD1C44 00093 CALL 441ch {Dateinaien in den FCB Obertragen
30DD 2A2B7C 00094 LD HL,(7c2bh) {Dateipuffer gleich hinter de» Text
30E0 23 00095 INC KL jaber die Ende-Null freilassen
30E1 0600 00096 LD 1,00h {logische Recordllnge =256
30E3 CD2444 00097 CALL 4424h {Datei eröffnen
30E6 CD3644 00098 readsec CALL 4436h leinen Sektor lesen
30E9 2006 00099 JR NZ,readone {falls Ende der Datei erreicht
30EB 24 00100 IRC M {Puffer 256 Bytes weiterstellen
30EC 22B47C 00101 LD (7cb4h),HL {neuen Puffer it FCB ver»erken
30EF 1SF5 00102 JR readsec {weitere Sektoren laden

00103
00104 ;ein NaaenskOrzei ait zwei Zeichen als Suchwort laden

30F1 7C 00105 readone LD A,K {HSI der Pufferadresse
30F2 320531 00106 LD (addrend),A izur Ende-ÖberprOfung sichern
30F5 £1 00107 POP KL {Blockadresse
30F6 23 00108 INC HL ;auf NaaenskOrzei stellen
30F7 23 00109 INC KL
30F8 5E 00110 LD £,(HL) ;DE (- NaaenskOrzei
3ÖF9 23 00111 INC HL
30FA 56 00112 LD D,(HL)
30FB 2B 00113 DEC HL ;auf Biockaarke zurQckstellen
30FC 26 00114 DEC KL
30FD 2B 00115 DEC HL
30FE 28 00116 DEC NL
30 FF E5 00117 PUSH HL {Blockadresse retten

00118
00119 ;is Adressenfile nach deaselben KQrzel suchen

3100 2A2B7C 00I2C LD HL,(7c2bh) {Puffer der Anschriften
3103 23 00121 INC HL {hinter dea Text, s. o.
3104 3E00 00122 LD A.OOh ;HS8 der höchsten Pufferadresse
3105 00123 addrend EQU $-1 -.wird weiter oben gecatcht
3106 4E 00124 seekadr LD C,(HL) ;BC <- NaaenskOrzei ln ADRESSEN/LIB
3107 23 00125 INC HL
3108 46 00126 LD E,(HL)
3109 2B 00127 DEC NL ;auf Anfang einer Anschrift zuröckstellen
310A EB 0012! EX CE.HL ;HL <- NaaenskOrzei ia Briefkopf



31 OB 67 00129 0R A ;Cy rOcksetzen
31OC E5 00130 PUSH HL jSuchkOrzel retten
310D ED42 00131 SBC HL,8C ;bei Gleichheit »ul 0000 herauskotaen
31 OF El 00132 POP. HL
3110 E6 00135 EX DE, HL {Register zuröcktauschen
3111 2810 00134 JR Z,found {falls die richtige Anschrift gefunden
3113 24 00135 INC H ;auf die nlchste Anschrift stellen
3114 6C 00136 CP H {schon Ende der ADRESSEN erreicht?
3115 20EF 00137

00138
JR NZ,seekadr ;veitersuchen, falls noch nicht

00139 {der Bereich ist überschritten, diese Anschrift gibt es nicht
3117 El 00140 POP HL {Stack bereinigen
3118 213A31 00141 LD HL,errteit {Text ’Anschrift nicht gefunden*
3116 11C03F 00142 ID DE,3fc0h {Anfang letzte Bildschirazeile
311E 011800 00143 ID 8C,filnaae>errtext ;Llnge des Textes
3121 1806 00144

00145
JR VUPP ;und raus

00146 {Anschrift gefunden; in den Text patchen (dient auch zur Fehleranzeige)
3123 Dl 00147 found POP DE {Blockadresse ia Text
3124 23 00148 INC HL {NetenskQrzel Überspringen
3125 23 00149 INC HL
3126 OlFEOO 00150 LD 8C,00feh ;LInge des Blocks
3129 ED30 00151

00152
vupp LDIR {Adresse in den Text oder Fehler anzeigen

00153 ;ai1 es erledigt ; Register restaurieren und zurück zu TSCRIPS
3126 CI 00154 exit POP BC {Register restaurieren
312C 01 00155 POP DE
312D El 00156 POP HL
312E AF 00157 X0R A ;A <- 00, ’keine Taste'
312F C9 00158

00159
RET ;in TSCRIPS veiteraachen

00160 {Unterprograia zu« Aufsuchen der Blocks (Ns»e in E)
3130 3E97 00161 seekblk LD A,97h jBlockaarke des TSCRIPS
3132 ED61 00162 CPIR {Blocktarke suchen
3134 CO 00163 RET NZ {Ende, venn Zlhler abgelaufen
3135 7E 00164 LD A,(HL) ;A Zeichen hinter der Blockaarke
3136 66 00165 CP E {Blocknate gefunden?
3137 20F7 00166 JR NZ,seekblk {anderer Block, veitersuchen
3139 C9 00167

00168
RET

00169 jverschiedene Texte und Puffer
3134 41 00170 errtext m 'Anschrift nicht gefunden’
3152 41 00171 filntte 06 1ADRESSEN/LIB*,Odh {Filenaae för den FCB
315F 31 00172 nutbuff DR *12345* {Platz für 5 Ziffern
3164 00 00173 DE 00h ;vird von der Routine an 0FEF verlndert
3165 33 00174

00175
strbuff DR *31. 12. 99 * {Platz für endgültiger Datuasstring

3067 00176 END start {dort Einsprung

00000 Fehler

addrend 3105 dstloop 3073 errtext 313A exit 3126 filnaae 3152 found 3123
neitcph 308E nutbuff 315F reedone 30F1 retdsec 30E6 seekA 3CCA seekD 3063
seekadr 3106 seekblk 3130 start 3067 strbuff 3165 pupp 3129

2U "Von der Wiege

Von dem Programm ADRESSEN/CMD, das automatisch das Datura und eine An
schrift ln TSCRIPS-Texte einliest, ist eine verbesserte Version fertigge
worden. Sie hat folgende Vorzüge gegenüber der älteren Version:

1. Das Programm braucht nicht mehr unter DOS-COMMAND (nach ®-0) mit 
seinem Namen aufgerufen zu werden. Jetzt ist es Bestandteil von TSCRIPS und 
wird mit der Tastenkombination #-K aktiviert. Die alte Funktion von G-K, das 
Einstellen der Cursorgeschwindigkeit, entfällt nun.

2. Für die Auswahladressen aus dem Textfile ADRESSEN/LIB wird an Spei
cherplatz nur noch der TSCJRIPS-Sektorpuffer benötigt. Das bedeutet, daß der 
Textspeicher nicht mehr beschnitten wird.

3. Die Blockmarken des Adreßfelds werden nicht mehr überschrieben. So 
kann durch einfaches Einsetzen eines neuen Namenskürzels der gleichlautende 
Brief an weitere Empfänger gerichtet werden. Daher muß das Adreßfeld nun 
zw ischen  den M arkierungen 254 Zeichen enthalten , n icht mehr ein 
schließlich der Blockmarken.

4. Jetzt wird ein anderer FCB in TSCRIPS benutzt. Es ist derjenige, aus 
dem mit dem Kommando ?N der aktuelle Filename ausgelesen und angezeigt wird. 
Nach OPEN enthält der FCB keinen ASCII-Naraen mehr, sondern die binären In
formationen über das File ADRESSEN/LIB. Auf diese Weise wird verhindert, daß 
man seinen mühsam erstellten Briefkopf mit einem fertigen Brief über
schreibt, falls man den gespeicherten alten Namen benutzen möchte. Dann 
würde die DOS-Fehlermeldung "kein Dateiname" ausgegeben.

Gleich ist geblieben, daß das Datum und die Anschrift erst nach CLEAR, 
einem Scroll o. dergl. sichtbar werden, denn die Änderungen werden nur im 
Textpuffer durchgeführt.

Das Programm zeigt noch eine Merkwürdigkeit, mit der man aber gut leben 
kann: Wenn eine Anschrift in ADRESSEN/LIB nicht gefunden wurde und an
schließend CLEAR eingegeben wird, kann der Cursor auch über die ENTER-Marken 
hinausbewegt werden. Das gibt sich, wenn man mit Shlft-Auf- oder Abwärts-  
pfell an das obere oder untere Textende geht. Diese Prozedur bereinigt of
fenbar, was durch die Routine in Unordnung gebracht wurde. Da Ich In meinem 
Programm aber keinen Fehler entdecken konnte, gehe ich davon aus, daß der 
Teil von TSCRIPS, in den ich eingreife, ein Bug enthält. Soll er halt. Es 
haben sich keine ernstzunehmenden Nachteile daraus gezeigt.

Wer das Programm haben möchte, kann mir eine formatierte Diskette 
schicken (mindestens 40/SS/DD, höchstens 80/DS/DD; bitte Zettel mit PDRIVE- 
Angaben nicht vergessen!). Das Porto kostet DM 1,90, eine passende Ver
sandtasche wird auch nicht verschenkt. Interessenten legen also bitte DM 
2,50 in gängigen Briefmarken bei. Das File kommt dann als ZEUS-Quellcode. 
Wegen der unterschiedlichen Hardware-Voraussetzungen kann es nämlich erfor
derlich werden, das ORG ins Himem zu verlegen, wenn ab 3000h kein freies RAM 
vorhanden 1st.

Da TSCRIPS zu kurz ist, um die Erweiterung noch aufnehmen zu können, 
muß es zunächst mit dem DOS-Befehl APPEND,dummyfile,TSCRIPS/CMD verlängert 
werden. Anschließend wird mit der CDD-Funktion von SUPERZAP der neu hinzu
kommende Objektcode angehängt.

HEFT
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Der CRTC (cathode ray tube controller, Bildschirmcontroller) 6854, der 
in einigen Genies eingebaut ist, schert sich nicht um das Tandy- oder sonst 
ein Bildschirmformat. Alle Eigenschaften der Anzeige (Zeichen pro Zelle, 
Höhe eines Zeichens, Zeilen pro Seite usw.) lassen sich einzeln programmie
ren. Neulich sah ich einen Schneider Joyce. Das wäre nicht unbedingt meine 
Maschine, aber seine 90 Zeichen pro Zeile sind besonders in der Textver&r- 
beitung günstig. j

Alle Computer in unserem Club, di 
Dazu brauchen nur seine ersten vier Re 
Die Inhalte der übrigen Register werde) 
übernommen.

b einen CRTC haben, können das auch, 
gister entsprechend geladen zu werden, 
i einfach vom Format 80 X 25 Zeichen

Register 0 {Bildbreite in Zeichen): 70h (112d)
1 (angezeigte Zeichen pro Zeile): 5Ah (90d)
2 (horizontale Sync-Poaition): 5Dh (93d)
3 (Breite des Sync-Impulses): OEh (14d)

Die Bildbreite im Register 0 läßt neben den angezeigten Zeichen noch einen 
Rand, damit in den Bildecken kein Zeichen verschwindet. Die Werte der Regi
ster 2 und 3 wurden experimentell ermittelt, um ein möglichst zentriertes 
Bild zu erhalten. Je nach Monitor können hier Änderungen oder auch Justagen 
an den Reglern erforderlich sein. *

Das Register 6 (angezelgte Zeilen) kann vernachlässigt werden, solange 
sein Inhalt mindestens 16h (22d) beträgt. Der Bildwiederholspeicher ist 
nämlich 2 kB = 2048 Bytes groß. 2018^90s22,76. Da der Controller keine 
halben Zeilen bearbeitet, ist am Ende der 22. Zeile eben Schluß, gleichgül
tig, ob das Register 6 schon Alarm geschlagen hat oder nicht.

Von hier an kann ich nur noch für das G3s sprechen, weil mir andere 
Maschinen zum Ausprobieren nicht zur Verfügung stehen.

Die Werte für das Format 80 X 25 stehen ab 3760h. So müssen zum Um
schalten auf 90 X 22 Zeichen in die Speicherstellen 3760h-3763h die oben 
genannten Werte geschrieben, anschließend der DOS-Befehl 80 eingegeben wer
den. Natürlich kann man auch den CRTC direkt programmieren, indem man über 
Port F6h das interne Register selektiert und danach über Port F7h den Inhalt 
ausgibt. Es ist auch möglich, die neuen Werte in die Stellen 37F0h-37F3h zu 
schreiben und danach CLS auszugeben. Viele Wege führen nach Read-Only Memo
ry. Und alles das ist problemlos in BASIC machbar.

Arnulf Sopp

F l i t t e r  r t i r  d i e  n  C R T C

Die in unserem Club vertretenen Computer, die den Videocontroller (ca
thode ray tube controller, CRTC) 6845 haben, können das Bildschirmformat 
sehr flexibel einstellen. In meinen beiden Beiträgen, in denen es um eine 
ASCII-Tabelle im Bildschirm geht (mal speziell für TSCRIPS, mal allgemein 
für's DOS) wurde der CRTC jeweils für einen Sonderzweck speziell program
miert. Im Alltag sind viele Fälle denkbar, wo ein bestimmtes Bildschirmfor
mat wünschenswert 1st, das nicht vom DOS angeboten wird. Dann jedesmal den 
Controller zu programmieren, ist mühsam.

Der Library-Befehl ## springt in SYS22/SYS ein. Dort checkt er den 
Befehlsstring auf ein paar Argumente. Wenn er nicht solche findet, deren 
Bearbeitungsroutine in SYS22 liegt, verzweigt er weiter nach SYS26. Diese 
SYS-Datei hat an ihrem Ende glücklicherweise noch sehr viel Platz, so daß 
dort Routinen für zusätzliche Argumente untergebracht werden können. Der 
niedrigste Buchstabe, der als # # -Zugabe zulässig ist, ist H (für "hal
bes” Format, also 16 X 64 Zeichen). Es liegt nahe, die sieben Buchstaben A-G 
für zusätzliche Bildschirmformate zu nutzen. Der Platz in SYS26 ist so 
reichlich, daß auch noch die CRTC-Parametertabelle für sieben zusätzliche 
Formate hineinpaßt.

Das hier gelistete Programm fängt die # # -Routine dort ab, wo auf 
den Parameter T geprüft wird. Der Befehl JP Z.4D9F wird überschrieben mit 
einem Jump zur weiteren Prüfung. Dort wird zunächst der überschriebene Be
fehl nachgeholt, denn ##,T muß weiterhin möglich bleiben. Nun erfolgt 
die Prüfung auf die neuen Parameter A-G. Wenn einer davon eingegeben wurde, 
wird er nun in die laufende Nummer eines CRTC-Pararaetersatzes aus der Ta
belle umgerechnet. HL wird als Zeiger auf diesen Satz geladen. Die 16 Para
meter werden sodann nach 37F0-37FF transferiert, wo bei G-DOS 2.4 der gerade 
aktive Parametersatz abgelegt ist. Es folgt ein CALL nach 01C9, womit der 
Bildschirm gelöscht wird. Gleichzeitig mit CLS (genauer: mit HOME, das in 
CLS enthalten ist) werden die CRTC-Parameter aus 37F0 ff. ausgelesen und an 
den Controller geschickt. Das neue Bildschirmformat ist damit eingestellt.

Es kann durchaus sein, daß andere Tanöy-kompatible Computer mit dem 
6845 einen neuen Parametersatz auf andere Weise aktivieren. Hier muß der 
Leser sein Manual zu Rate ziehen oder die entsprechende Routine des Be
triebssystems belauern. Es wäre interessant, die Ergebnisse im nächsten Info 
nachlesen zu können.

Zurück zum Programm. Es erschien sinnvoll, die Änderung eines Bild- 
schirmformats ebenso einfach zu machen wie in OVL4/SYS (Genie 3s). Dort 
finden sich die CRTC-Parameter im ersten Sektor so angeordnet, daß sie mit 
DDE oder SUPERZAP genau je eine Bildschirmzeile beanspruchen. Aus diesem 
Grunde folgen dem RET-Befehl 6 NOPs, um die Tabelle für DDE linksbündig zu 
haben. Das verhiift zu besserer Übersicht. Die Tabelle selbst ist im Pro
gramm mit Nullen gefüllt. Im Hexdump sieht man echte Parameter. Die ersten 
drei Sätze sind Eigenschöpfungen, auf die ich gleich eingehen möchte, die 
nächsten vier sind vorerst noch die DOS-eigenen. Sobald Bedarf für ein wei
teres Format besteht, ist das mit DDE schnell erzeugt.

Das Format, das sich mit ##,A einstellen läßt, hat 16 X 80 Zeichen. 
Es eignet sich besonders gut für Zwecke wie die oben erwähnte ASCII-Tabelle. 
Das Format B hat 16 X 64 Zeichen, aber mit 16 Scan-Zeilen pro Zeichen. Der 
Vorteil dieses Formats liegt darin, daß die Zeichen dichter aussehen, man 
sieht nicht mehr jeden einzelnen Matrixpunkt. Noch wichtiger ist, daß die 
Programmierung der HRG dabei wegen der lückenlosen Abfolge der HRG-Spei- 
cherabschnitte sehr vereinfacht wird. Das Format C schließlich ist 16 X 80 
mit 16 Scan-Zeilen, also eine Kombination aus beldem. Je nach Computer müs
sen keineswegs alle Parameter übertragbar sein. Es kann erforderlich werden, 
die richtigen Werte auszuprobieren.

Im Hex-Dump (SYS26/SYS, relativer Sektor 04) ist die Routine für 
##,A-G unterstrichen. Die Tabelle mit den 7 CRTC-Parametersätzen ist 
eingerahmt. Der Patch im ersten Sektor, der auf diese Routine umleitet, 
lohnt keinen eigenen Sektordump. Beginnend beim relativen Byte 83h ist die 
Folge CA-9F-4D in C3-33-51 zu ändern.

Arnulf Sopp



5156 00

515C 0000 
516C 0000 
517C 0000 
518C 0000 
519C 0000 
51 AC 0000 
51BC 0000

00001 ;Zec in SYS26/SYS, ua 7 «eitere CRTC-Paraaeterslitze zugänglich zu aachen
00002 ;
00003
00004
00005

(C) 1987 Arnulf Sopp

4D7F 00006 CR6 4d7fh {bisher JP Z,4D9Fh
4D7F C33351 00007 JP extenin {Ualeitung auf die Erweiterung

00008
5133 00009 ORG 5133h ;ab hier wieder Platz in SY526
5133 CA9P4D 00010 extensrii JP Z,4d9fh jOberschriebenen Befehl nachholen
5136 FE41 00011 CP V ;CRTC-Para»etersetz A?
5138 381A 00012 JR C.exit ;falls nein
513A FE4E 00013 CP ’H’ ;bis aai. Paraaetersatz 6
513C 3016 00014 JR NC,exit {falls kein gQltiges Zeichen
513E D641 00015 SUB V ;aus Zeichen BinBrzahl aachen
5140 07 00016 RICA **16 (je 16 Paraieter pro Satz)
5141 07 00017 RLCA
5142 07 00018 RLCA
5143 07 00019 RLCA
5144 215C51 00020 LD HL,para* {Beginn der Paraaetertabelle
5147 85 00021 ADD A.L {Start-LSB ♦ laufende Nuaaer
5148 6F 00022 LD L.A iHL (• Beginn des Paraaetersatzes
5149 11F037 00023 LD DE,37f0h {dort aktiver Paraaetersatz abgelegt
514C 011000 00024 LD BC,0010h ' ;16 Codes pro Paraaetersatz
514F E0B0 00025 LDIR ;$atz Obertragen
5151 CDC901 00026 CALL 01 c9h {CLS, neues Videoforaat aktivieren
5154 AF 00027 exit X0R A * {Z-Bedingung: kein Fehler
5155 C9 00028 RET ;Ente

00029 *
00030 {FOllbytes, daait die Tabelle ia Sektor ea Byte iO beginnt (linsböndig)
00031
00032

DB ODh,OOh,O0MOh,OOh,OOh

0000

00033 {Taballe von 7 Paraaetersltzen, je nach Seschaack autzufQilen
00034 psraa DU 0000h,0000h,OOOOh.OOOOh,0000h,0000h,0000h,0000h ;A
00035 W  0000h,0000h,0000h,0000h,0000h,0000h,0000h,0000h ;B
00036 0000h,DOOOh,0000h,OOOOh.OOOOh,0000h,0000h,0000h ;C
00037 M  0000h,0000h,0000h,OOOOh.OOOOh,OOOOh.OOOOh,0000h ;D
00035 M  OOOOh.OOOOh,OOOOh.OOOOh,OOOOh.OOOOh,OOOOh.OOOOh ;l
00039 OOOOh.OOOOh,0000h,OOOOh.OOOOh,0000h,OOOOh.OOOOh ;F
00060 0« OOOOh.OOOOh,OOOOh.OOOOh,OOOOh.OOOOh,OOOOh.OOOOh ;6
00041
00042 END

00000 Fehler

D R V 0 0 0 2 0 A 1 2 1 A 0 3 0 B 1 3 1 B 04 O C 1 4 1 C 0 5 0 D 1 5 1 D
0 10 0 1 E A 0 0 5 1 E D 7 3 4 E 3 7 F 3 3 1 F E 3 B D B F 9 F 5 E 6 0 s N 7 l ;
O H 2 0 3 E D 3 F 9 C D 8 0 4 0 F 1 D 3 F 9 3 1 O O O O C 9 E 5 2 6 0 0 > S 1

3 0 C D 3 S 3 7 7 C 3 C 3 2 5 3 3 7 A F F B E 1 C 9 3 A 8 0 3 8 C B 8 7 Ö  < 2 S 7
D R S 4 0 4 7 C A E 1 4 D 3 E 5 D E F C A 9 F 4 D F E 4 1 3 8 1 A F E 4 8 G M > Ü M A8
1 5 5 9 5 0 3 0 1 6 D 6 4 1 0 7 0 7 0 7 0 7 2 1 5C 5 1 8 5 6 F 1 1 F 0 3 7 0 A i! ÖQ o
6 1 7 H 6 0 0 1 1 0 O O E D B O C D C 9 0 1 A F C 9 O O O O O O O O O O O O

70 6 E 5 0 5 8 0 A 1 4 0 6 1 0 1 2 0 2 0 E 2 9 0 9 0 3 0 0 O O O O n P X )
8 0 6 E 4 0 5 0 0 A 1 3 0 2 10 11 0 2 0 F 2 9 0 9 0 4 0 0 O O O O n S P )
90 6 E 5 0 5 8 0 A 1 3 0 2 1 0 1 2 0 2 0F 2 9 0 9 0 3 0 0 O O O O n P X )
A O 6 E 5 0 5 6 0 C 1 F 0 2 1 9 1 C 0 2 0 9 2 9 0 9 O O O O O O O O n P V )
B O 6 E 4 0 5 0 Q A 1 4 0 6 1 0 1 2 0 2 0 E 2 9 0 9 0 4 0 0 O O O O n S P )

F R S C O 6 E 4 0 5 0 0 A 1 B 0 9 1 8 1 A 0 2 0 A 2 9 0 9 0 2 0 0 O O O O n § P )
4 D O 6 E 4 0 5 0 0 A 1 3 0 2 1011 030F 2 F 0 F O O O O O O O O n S P /
4 H E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
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P 4 a s © w o r “ d — B y p a i s s  b e i  T R S D O S  ^  ^

T R S D O S  6.x n e r v t  m i c h ,  d e r  ic h a u f  d i e s e m  B e t r i e b s s y s t e m  
n i c h t  b e s o n d e r s  s a t t e l f e s t  bi n, i m m e r  w i e d e r  m i t  s e i n e r  
P a s s w o r d f u n k t i o n .  S t ä n d i g  m e l d e t  e s  i r g e n d w e l c h e  F i l e s ,  d i e  
ich s e l b s t  u n d  o h n e  P a s s w o r d  e r s t e l l t  h a b e ,  a l s  d u r c h  e i n  
s o l c h e s  g e s c h ü t z t .  D i e s  lä ßt s i c h  m i t  f o l g e n d e m  P a t c h  f ü r  
i m me r a u s s c h a l t e n !

P A T C H  S Y S 2 / S Y S - L S I D 0 S  ( D 0 2 , 3 3 * 1 8 s F 0 2 , 3 3= 28 ) 
P A T C H  S Y S O / S Y S . L S I D O S  (D O O , 8 3 =8 0: F O O , 8 3 = 0 0 )

Qu e l l e :  B O  M i c r o ,  M a r c h  1 9 8 7  S e i t e  2 5  

M e h r  S p a ß  m i t  T R S D O S  6 . 2  w ü n s c h t

„er
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M o d e l  4  -  CP/Mi R E S E T ~ f e * t e  M E M D I S K !

F ü r  d a s  M o de l 4 / 4 p  g i b t  e s  v o n  M o n t e z u m a  m e h r e r e  V e r s i o n e n  d e s  
b e k a n n t e n  C P / M  2 . 2- D i e  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  d e n  V e r s i o n e n  
l i e g e n  p r a k t i s c h  n u r  i m  B e r e i c h  d e s  B I O S  ( S c h n i t t s t e l l e  
z w i s c h e n  d e m  C P / M  v o n  D i g i t a l  R e s e a r c h  In c. u n d  d e r  H a r d w a r e ) .  
D i e  z u r  Z e i t  auf d e m  d e u t s c h e n  M a r k t  a k t u e l l e  B I Q S - V e r s i o n  2 . 2 2  
(in U S A  soll e s  s c h o n  e i n e  n e u e r e  g e b e n ! ? )  s t e l l t  e i n e  R o u t i n e  
2 ur V e r f ü g u n g ,  d i e  a u t o m a t i s c h  e r k e n n t ,  o b  d e r  R e c h n e r  m i t  de r 
1 2 8 k - S p e i c h e r e r w e i t e r u n g  a u s g e r ü s t e t  i s t ,  u n d  d a s  z u s ä t z l i c h e  
R A M  s o g l e i c h  a l s  M E M D I S K  i ni ti al i si e r t . D i e s  ist g e g e n ü b e r  d e n
ä l t e r e n  B l O S - V e r s i o n e n , bei d e n e n  d i e s e  F u n k t i o n  d u r c h  Z u s a t z 
p r o g r a m m e  g e l ö s t  w u r d e ,  s c h o n  e i n  e r h e b l i c h e r  F o r t s c h r i t t !

E i n e n  e r h e b l i c h e n  N a c h t e i l  h a b e n  b e i d e  A r t e n ,  d i e  M E M D I S K  z u  
i n i t i a l i s i e r e n .  D i e s e r  b e s t e h t  d a r i n ,  d a ß  n a c h  e i n e m  K a l t s t a r t  
(einmal R E S E T  g e n ü g t )  d e r  I n h a l t  d e r  M E M D I S K  u n w i d e r r u f l i e h  
g e l ö s c h t  ist. D i e s e n  M a k e l  k a n n  m a n  m i t  d e m  f o l g e n d e n  P a t c h  
b e s e i t i g e n .
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Indikator-Karte för den ECB-Bus

Das ECB-Bus-System nimmt seit den ersten Auseinandersetzungen im 
Club ja schon beachtliche Umfinge an. So möchte ich als
Clubmitglied und Info-Drucker auch einmal einen Beitrag zum 
ECB-System beisteuern.

Alle bisher erschienenen Karten sind mit hochkomplizierter
Elektronik bestockt und bewältigen fast unvorste11 bare Aufgaben. 
Aber - eine der för den User wichtigsten ECB-Karten wurde
offensichtlich bis jetzt ö b e r s e h e m  Die INDIKATOR-KARTE. Sie 
funktioniert gänzlich ohne Softwareunterstötzung, d.h. sie arbeitet 
sozusagen still im Hintergrund (Background working). Sie gibt dabei 
dem Benutzer eine eindeutige Kontrolle Ober die Energieuersorgung 
des ganzen Systems. Dabei dient die rote LED <D1> zur Anzeige von 
vorhandenen 5V und die gröne LED <D2> för die 12V Versorgung.

Schaltungsbeschrei bung

wird Öber den Widerstand RI betrieben. Dieser dient zur
Herabsetzung der för die LED zu hohen Spannung von 5V. Vor der
Anwendung von den Spannungen entsprechenden Glöhlampen wird von 
meiner Seite dringend abgeraten. Diese worden durch ihre 
Altertömlichkeit das moderne Halbleiter-Konzept des Computers 
2e£ S ^*r e n * *ör die 12V-Versorgung funktioniert
schaltungstechnisch genauso, wie schon am Anfang des Absatzes bei 
der 5V-Versorgung beschrieben. Als Unterschiede sind die LED-Farbe 
(grön) und der höhere Widerstandswert von R2 zu beachten. Dieser 
höhere Wert ist durch die um 7V höhere Spannung zu erklären. Auf 
Grund der nicht durchgeschleiften Interrupt-Daisy-Chain sollte die 
Karte als letzte in das System gesteckt werden.

Aufbau

Zum Aufbau der Karte ist nicht viel zu sagenj es sollten aber schon 
gewisse Elektronik-Kenntnisse vorhanden sein. Ais erstes werden die 
beiden Widerstände eingesetzt und verlötet.. Als nächstes folgt die 
ö 4 - p o l . Steckerleiste und zu guter letzt die beiden LED'sj auf die 
richtige Polung ist zu achten.

Inbetriebnahme

Die Karte ist, wie schon fröher erwähnt wurde, als letzte in das 
System zu stecken. Abgleicharbeiten sind nicht notwendig. Nach dem 
Einschalten des Computers mössen beide LED's auf leuchten. Auf evtl. 
Rauchentwicklung ist zu achten. Aufsteigender Rauch zeigt mit 99X 
Sicherheit einen Kurzschluss an.

Eine fertig gebohrte und mit Bestöckungsaufdruck versehene Platine 
kann zum Preis von 84,72 DM ♦ MwSt. von mir bezogen werden. Ich 
wönsche allen Nachbauern viel Erfolg.

***************
* Euer Bi tPi t * <
***************

eLüB Hflße

Schaltp1 an Indikator-Karte
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BestöckungspI an Indikator-Karte

Bestöckungsliste Indi kator-Karte HEFT
19Hai ble i ter Wi derstände

Dl LED 5mm 
D2 LED 5mm

rot
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RI 228 Ohm 8,5 
R2 478 Ohm 8,5
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1 Platine
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Es war einmal - so koennte man die Geschichte der Tandy Floppy 
Controller (und Kompatible) beginnen lassen.
Aber ich will hier keine Maerchen erzaehlen, sondern auf einige 
Eigenschaften dieser Floppycontroller hinweisen.
In grauer Vorzeit wurde von der Fa. Tandy fuer das Modell I ein 
Floppycontroller entwickelt. Damals wurde der Controllerchip 
WD-1771B von Western Digital ausgewaehlt, ein zu damaliger Zeit 
toller Chip, der viel aber nicht alles konnte (welcher Chip kann 
das schon). Wie den meissten von euch bekannt sein duerfte, ist 
dieser WD-1771B nicht der Lage "Double Density" zu fahren.
Als nun die Technik weiter fortgeschritten war, und Tandy das 
Modell III auf den Markt brachte, hatte diese Maschine einen 
Double Density Contoller mit dem WD-1793 Chip. Es kamen nun auch 
sogenannte *Doubler" fuer das Modell I auf den Markt, bei denen 
eine Huckepackplatine in die Fassung des WD-1771B gesteckt wurde 
und auf dieser Platine befanden sich dann zwei Controller, 
naemlich der WD-1771B und der WD-1791. Der WD-1791 leistet das 
gleiche wie der WD-1793, er besitzt allerdings einen 
invertierten Datenbus, waehrend der WD-1793 einen normalen 
(nicht invertierten) Datenbus hat. Somit war jetzt fuer Singel 
Density und fuer Double Density je ein eigener Controller 
vorhanden.
Da aber der WD-1791 auch Single Density verarbeiten kann, kam 
die Fa. TCS (der Importeur des Video Genie I) auf die Idee einen 
Disk-Controller nur mit dem WD-1791 zu bauen. Damit waren dann 
aber die Probleme der Kompatibilitaet geschaffen.
Solange man auf diesen Floppy-Stationen ein Double-Density-DOS 
(z.B. GDOS, NEWD0S-8Q etc.) faehrt, gibt es keine Probleme. Auch 
ein Single Density NEWDOS-80 laeuft bei mir problemlos. 
Schwierigkeiten gibt es aber wenn man versucht z.B. TRSDOS 2.3 
zu laden. Das geht nicht. Weiterhin gibt es Probleme Disketten 
in Single Density zu lesen, die auf einem Rechner mit VD-1771B 
oder "Doubler" formatiert und beschrieben wurden. Obwohl die 
PDRIVE-Parameter richtig eingestellt wurden, ergab der Directory 
Befehl die Fehlermeldung "Lesefehler Inhaltsverzeichnis* .
Nachdem ich nun das "DOS - Buch" von L. Roeckrath und die Daten
blaetter des WD-1771B und des WD-1791 durchgesehen hatte, wurde 
mir auch klar warum es diese Probleme gibt. Beim Formatieren und 
Schreiben von Daten auf die Diskette wird in jeden Sektor eine 
sogenannte * DATA ADRESS MARK* (DAM) geschrieben. Mit Hilfe 
dieser DAM*s unterscheidet das DOS dann die normalen Daten
sektoren von den Directory - Sektoren. Als DAM kommen beim 
WD-1771B die Werte *F8h», *F9h*, *FAh* und *FBh* in Frage, beim 
WD-1791 nur die Werte *F8h* und *FBh* • Die Werte *F9h* und * FAh* 
kann der WD-1791 nicht verarbeiten. Und hier liegt nun auch der 
Grund fuer den "Lesefehler Inhaltsverzeichnis".
Normale Datensektoren werden von beiden Controllerchips mit der 
DAM *FBh* gekennzeichnet. Die Directory-Sektoren werden vom 
WD-1771B mit der DAM *FAh*, und vom WD-1791 mit der DAM *F8h‘ 
gekennzeichet. Da aber der WD-1791 mit der DAM ’FAh* nichts 
anfangen kann, kommt es zu diesem Fehler.
Eine Moeglichkeit dies Problem zu loesen, ist das sogenannte 
"Lesschuetzen" der Directory. "Lesschuetzen" ist zwar ein

grauenhafter Ausdruck, aber so nennt sich dieser Vorgang nun 
e i nma1.
1. ) Im GDOS oder NEWDOS-80 wird im System - Befehl der Parameter

'B N * auf *Y* gesetzt. Daraufhin wird das DOS veranlasst eine 
Single-Density-Directory mit der DAM *F8h* zu schreiben.

2. ) Man benutzt das Programm "DIRCHECK/CMD" von GDOS oder
NEWDOS-80. Dies Programm liest das Directory und gibt 
gegebenenfalls den Hinweis auf falsche Adressmarkierungen im 
Inhaltsverzeichnis. Mit der O p t i o n  wird die Directory 
dann mit korrigierten d a m ’s wieder auf die Disk geschrie
ben

3. ) Mit "SUPER UTILITY*. In der Option ’Repair* gibt es auch
eine Unteroption ‘Write Protect Directory". Hier werden auch 
die DAM * s korrigiert und auf Disk geschrieben.

Diese drei Punkte funktionieren allerdings nur mit Daten
disketten. Mit DOS - Disketten geht es zwar auch, aber das DOS 
laesst sich dann nicht mehr booten. Hierzu verweise ich auch auf 
den Beitrag von Bernd Drohwaelder ueber die ECB-Bus Floppy 
Controllerkarte mit dem WD-1791. Da das TRSDOS 2.3 z.B. die DAM 
‘FAh* als Directorykennzeichnung erwartet, kann es nun die 
Directory nicht mehr finden. Als einziger Ausweg bleibt dann nur 
noch auf die Mitarbeit eines solchen DOS*s zu verzichten, was 
beim TRSDOS wahrscheinlich zu verschmerzen ist.
So, ich hoffe nun alle Klarheiten ueber die Unterschiede des 
WD-1771B und des WD-1791 in Bezug auf die "DATA ADRESS MARK’S" 
beseitigt zu haben.
Wer trotzdem etwas von diesem Thema begriffen hat, dem kann 
dieser Artikel vielleicht etwas helfen. Um es noch eimal ganz 
klar zu sagen, die beschriebenen Probleme treten nur bei 
Disk-Controller-Karten auf, welche nur den WD-1791 benutzen.

Bernd Retzlaff
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Doubler mit WD2793 
Verbessertes Datenlesen

Ein zuverlässigeres Lesen der Daten von der Diskette mit dem vor kurzen 
beschriebenen Selbstbau-Doubler auf Basis des WD2793 läßt sich durch folgende 
kleine Änderung erreichen;

1) Auf dem Doubler-Board wird die Verbindung zwischen Pin 13 des 74LS123 und 
Pin 27 des UD2793 durchtrennt. Der Pin 27 des WD2793 wird stattdessen mit Pin 
4 des 74LS123 verbunden.

2) Auf dem EXP1-Board werden die Pins 13 und 12 des 74LS04 aus der Fassung 
gebogen bzw. durchtrennt (wenn das IC direkt eingelötet ist). Auf der Lötseite 
werden die Pins 13 und 12 des 74LS04 miteinander verbunden.

Durch diese Änderung wird die Gatterlaufzeit des überbrückten 74LS04~Inverters 
eingespart. Die Fehlerrate beim Lesen von der Diskette wird damit drastisch 
gesenkt.

Das Layout des Doublers ist dem unter Punkt 1) beschriebenen Patch beere its 
angepaßt. Das Baord wird in Zukunft nur noch in dieser Form geätzt« Der Patch 
gemäß Punkt 2) Ist dadurch zwingend.

HEFT
2 9
Juni
198?
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Ankopplung am ECB-Bus

Z80-Bus-Anschluß
Georg Umhach

Es soll sie noch geben -  
jene Freaks, die 
tatsächlich noch zum 
Lötkolben greifen und 
eich spezielle 
Erneuerungen für Ihre 
Computer selber ‘stricken*. 
Sei es, daß e s  die 
Erweiterung in der 
gewünschten Art (noch) 
nicht gibt oder daß e s  sich 
gar um die Entwicklung 
eines Prototyps  handelt 
Zumindest sind zum 
Eigenentwurf genaue 
Kenntnisse des 
verwendeten 
Bus-Systems 
erforderlich.

Alle Mikrocomputer herkömm
licher Art haben drei Bus-Sy
stemc: einen Datenbus, einen 
Adreßbus und einen Steuerbus. 
Auf dem Datenbus werden die 
Nachrichten als Bitmuster zwi
schen den einzelner Kompo
nenten des Computers übertra
gen. Auf dem Adreßbus liegt, 
als Bitmuster kodiert, die ‘An
schrift’ der Komponente, die 
außer der CPU an der jeweiligen 
Operation beteiligt ist. Auf dem 
Steuerbus wird angezeigt, wei
cher Art die Informationsüber
tragung ist, also ob ein Lese
oder Schreibzugriff auf den 
Speicher oder auf I/O-Ports er
folgen soll.

Timing
Die CPU (oder vorübergehend 
ein anderer Sonderbaustein) be
stimmt das Geschehen auf den 
Bus-Systemen. Soll zum Bei
spiel ein Zugriff auf den Spei
cher erfolgen, legt die CPU 
zuerst die Adresse auf den

Adreßbus. Anschließend wird 
das Signal MREQ gesetzt wo
durch der Speicherzugriff ge
kennzeichnet wird. Mit den Si
gnalen I S  und WR zeigt die 
CPU an, ob der Speicher gelesen 
oder beschrieben werden soll.
Die I/O-Zugriffe geschehen 
ähnlich wie Speicherzugriffe, je
doch mit d m  Unterschied, daß 
das Signal IORQ aktiv wird und 
nicht das Signal RREQ. Bi« 
weiterer Unterschied zum Spei
cherzugriff ist, daß eine I/O- 
Adresse lediglich acht Bit breit 
ist. Diese Signa Izuiammes- 
hänge sind im Tüning-Dia- 
gremra dargestelU, das aller
dings stark vereinfacht wurde.
Zwischen der CPU und dem 
Adreßbus sind, zumindest bei 
größeren Systemen, Pufferbau
steine geschaltet, da die Aus
gänge der CPU nur wenige an
dere Bausteine treiben können. 
Bei kleineren Einplatmensyste- 
roen kann diese Pufferung meist 
entfallen, da die Anzahl der an

die CPU an geschlossenen Bau
steine gering ist. Diese Puffer 
müssen durch die CPU zum Sy
stem-Bus hin hochohmig ge
schaltet werden können, wenn 
das System DM A-fähig sein soll 
und der DMA-Baustein nicht 
auf der CPU-Platine sitzt 
(DMA -  Direct Memory 
Access, direkter Zugriff auf den 
Speicher des Rechners). In sol
chem Falle wird die Adressie
rung des Systems vorüberge
hend nicht von der CPU, son
dern von einem DMA-Centoi- 
ler vorgenommen.

I/O-Adressierung
Alle Leitungen, die vom CPU- 
Bus an einer I/O-Karte (Bau
gruppe) anliegen, sollten gepuf
fert sein oder nicht mehr als ei
nen TTL-Eingang versorgen. 
Dies reduziert die Störanfällig
keit, und der Bus wird zumin
dest kapazitiv weniger belastet. 
Allerdings werden durch die 
Pufferung die Laufzeiten etwas
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Slid 1:
Timing Z80, stark 
vereinfacht 
A0-A15 - Adressen, 
MftEÖ - Memory 
Request,
fÜRG - Input/Output 
Request,
SFf - Machine Cycle 1, 
KJ5 - Read,
W R  -  Write,
D0-O7 - Daten.

vergrößert, *as aber meistens 
unbedeutend ist.

Entsprechend Bild 2 nun sollen 
vier Z80-I/Ö-Bausteine auf ei
ner Karte betrieben werden. Je
der Baustein ‘verbraucht’ vier 
I/O-Adressen. Damit werden 
insgesamt 16 Adressen benötigt; 
die Z80-CPU kann über die 
Adreßleitungen A0 bis A7 aber 
256 Ports adressieren. Also muß 
eine Dekodierung der in Frage

kommenden Adressen erfolgen. 
Die Adreßleitungen A0 und Al 
wählen den jeweiligen Port in
nerhalb des Bausteins aus, A2 
und A3 selektieren den jeweili
gen I/O-Chip über den Dekoder 
74LSI39. Weiterhin müssen A4 
bis A7 zur Auswahl der Karte 
herangezogen werden. Hierfür 
ist das IC 74LS85 (4-Bit-Ver- 
glcichcr) zuständig. Damit wer
den die Chip-Select-Signale für 
vier I/O-Bausteine nur aktiv,

E C B -B u s 10 - K at i* n b u s

wenn die mit S1 bis S4 einge
stellte Adresse angesprochen 
wird. r
Zur Adressierung gehört aber 
auch die Steuerung des Daten
buspuffers 74LS245. Wird ein 
Baustein auf der Karte mit I/O- 
Lescn an gesprochen, so muß die 
Datenrichtung umgeschaltet 
werden (74 LS245 Pinl -  Direc
tion). Durch das ODER-Gatter 
74LS32/1 und die NAND- 
Gatter 74LS00/T1-12-14 wird 
bei Kartenauswahi (74LS85 
* «* ’-Ausgang logisch l) und 
dem Signal R D —0 das Steuer
signal für die Richtungsum- 
schaltung des 74LS245 (Pin 1 -  
0) gebildet.
Eine Besonderheit liegt in den 
Interrupt-Möglichkeiten des 
Z80~Prozessors. Im Interrupt- 
Modus 2 senden Z80-I/O- 
Baustcine während der Inter
rupt-Bestätigung ein Byte (den 
sogenannten Interrupt-Vektor) 
über den Datenbus zur CPU. 
Dieser wird zur Bestimmung ei
ner Tabellenadresse herangezo
gen, wo die Adresse der Inter
rupt-Routine steht. Die Rich- 
tungsumschaltung des Daten
buspuffers erfolgt in diesem Be- 
tricbsfall aus der Verknüpfung 
der Signale Jdl * 0 , lORQ=0, 
IE !»  1 und 1EO=0. Die Si
gnale !Ei (Interrupt Enable In
put) und 1EO (Interrupt Enable 
Output) verbinden mehrere 
mögliche Interrupt-Quellen der
art miteinander, daß bei korrek
ter Auswertung dieser Signale 
nicht mehrere Karten einen In
terrupt-Vektor-auf den Bus le
gem können.
Die Berücksichtigung des
WT-Signals bei der I/O-Deko
dierung ist sehr wichtig, da wäh
rend der Interrupt-Bestätigung 
und dem Einlesen des Vektors 
aus dem I/O-Chip eine Adresse 
auf dem Adreßbus liegt und 
ohne Berücksichtigung des 
MT-Signab rin Datenpuffer auf 
einer anderen I/O-Karte, wenn 
diese Adresse zufällig ‘paßt*, 
falsch angesteuert werden 
könnte and so den Vektor auf 
dem Bus stören würde.
Dieses Beispiel zeigt, daß in 
Z80-Systcmen die I/O-Deko
dierung mit der zugehörigen 
Datenpuffersteucnmg sorgfäl
tig ausgeführt werden muß, da 
sonst sporadisch Störungen auf- 
treten können.

Splegelung

Man kann den Vergleicher 
74LS85, die Adreß-Pullup-



Widerstände und die Schalter 
S1 bis S4 einsparen, wenn man 
die Karte zum Beispiel den fe
sten Adressen 70h bis 7Fh zu
ordnet (Bild 3). Die genannten 
Bauteile könnte man zum Bei
spiel durch drei UND-Gatter 
74LS08 ersetzen und die Adreß
leitung A7 unberücksichtigt las
sen. Die Karte ist damit unter 
den I/O-Adressen 7xh und Fxh 
zu erreichen. Man nennt diese 
Mehrdeutigkeit Spiegelung von 
Adreßbereichen. Diese Spiege
lung ist nicht weiter von Bedeu
tung, solange das System nicht 
erweitert wird.
Fehler sind aber vorprogram
miert, wenn das System im Spie
gelungsbereich Fxh mit neuen 
Ports erweitert wird. Die ‘alte’ 
Karte wird dann zusammen mit 
der neuen angesprochen, Fchl- 
funktionen sind die Folge. Un
vollständige Dekodierung sollte 
man daher nur bei Systemen 
anwenden, die nicht erweitert 
werden, wie zum Beispiel Ein- 
platinencomputer. Ein Beispiel 
hierzu zeigt Bild 4. Bei dieser 
Schaltung können ohne Adreß
dekoderaufwand nur mit den 
Adreßidtungen A2 bis A7 sechs 
Bausteine mit je vier Ports an- 
gcsprochen werden.

Chip 1: lllllOxx F8H - FBH 
Chip2: llllOlxx F4H - F7H 
Chip 3: lUOHxx ECH-EFH 
Chip 4: llOlllxx CCH-CFH 
Chip 5: 10111 Ixx BCH-BFH 
Chip6: OJUllxx 7CH-7FH

Dieses Beispiel zeigt, daß man 
nicht unbedingt Dekoder-ICs 
benötigt. Die Adreßleitungen 
können direkt als Select-Signal 
dienen, allerdings nur bei sol
chen I/O-Bausteinen, die zu
sätzliche Eingänge für Lesen, 
Schreiben und gegebenenfalls 
I/O-Zugriff haben. Bei der 
Schaltung nach Bild 4 überlap
pen sich die Spiegelungsberei
che. Werden durch Software 
I/O-Adrcssen erzeugt, die mehr 
als eine *0’ in den höchsten sechs 
Bit mithalten, so kommt es zur 
gleichzeitigen Aktivierung meh
rerer I/O-Chips. Man sieht hier 
sehr deutlich, daß bei vermin
dertem Hardware-Aufwand be
sondere Forderungen an die 
Software gestellt werden, die 
nicht durch Programmlogik zu 
begründen sind.

Speicheradressierung

Bild 3:
Dl« variable
Adreßdekodierung durch 
ein IC 74LS85 und den 
DIL-Schalter wird durch 
diese fest verdrahtete 
Logik ersetzt Es entstehen 
Splegelungen, da die 
Adreßleitung A7 nicht 
berücksichtigt wurde.

(64 x 1024 = 65536) adressie
ren.
Bei EPROMs sind zur Zeit je
doch Speichergrößen von 
4 KByte bis 32 KByte mit je
weils 8 Bit Datenbreite üblich, 
bei statischen RA Ms sind es 
2 KByte bis 32 KByte bei 8 Bit 
Datenbreite. Meist sind meh
rere Speicherbausteine zusam
menzuschalten, um den er
wünschten oder den vollständi
gen Adreßraum von 64 KByte 
abzudecken. Wird von einem 
System beispielsweise 48 KByte 
EPROM-Bereich und
16 KByte RAM-Bereich gefor
dert, so kann man zum Beispiel 
sechs EPROMs und zwei 
RAM smitje8 KByte Speicher
platz verwenden. Die zugehö
rige Adreßdekodierung zeigt 
Bild 5. Aus den oberen drei 
Adreßleitungen A l3 ,bis A15 
werden mit dem Dekoder 
74LSI38 Signale gebildet, mit 
denen je einer von acht Spei
cher-Bausteinen ausgewählt

wird, indem das IC mit dem Si
gnal £ 5 = 0  aktiviert wird.

In dem Beispiel ‘Einplatinen
computer’ (Bild 4) sind nur ein 
EPROM- und ein RAM- 
Baustein zu adressieren. Für die 
Unterscheidung von nur zwei 
Bausteinen reicht aber eine 
Adreßleitung, hier A 15. Ist sie 
logisch 0, wird das EPROM an
gewählt, ist sie T ,  wird das 
RAM aktiviert, sofern kein 
I/O-Zugriff ansteht. Auch hier 
sind wieder Spiegelungen zu er
warten, wenn EPROM und 
RAM je kleiner sind als 
32 KByte. Ein EPROM vom 
Typ 2732 (4 KByte) kann voll
ständig mit den Adressen A0 bis 
A ll angesprochen werden, A l2 
bis A 14 bkiben unberücksich
tigt. Damit erscheint solch ein 
EPROM achtfach gespiegelt, da 
drei Bit nicht ausgewertet wer
den -  so ist zum Beispiel die 
Adresse Oxxxh ebenso gültig wie 
7xxxh.

S i gn a1 Pin Signal Pin

Stromversorgung «SV ♦SV 1a Stromversorgung «SV «SV Ic
Patenteitun« S E/A PS 2a Datenleitung O E/A DO 2c
Daten lei tun« S E/A 06 3a Patenteitung 7 E/A D7 3c
Paten!ei tune 3 E/A PS 4a Daten leitung 2 E/A P2 4c
Petentei tune 4 E/A P4 Sa Adreßleitung O A AO Sc

Adreßleitung * A A2 Sa Adreßleitung 3 A A3 Sc
Adreßleitung 4 A A4 7a Adreßleitung 1 A AI 7c
Adreßleitune S A AS Sa Adreßleitung 8 A AS Sc
Adreßleitung 1 A AS 9a Adreßleitung 7 A A7 9c
CPU-Steuersignal E /Weit iOm Adreßleitung 16 A (AIS) 10c

DMA-Steuersi gnat E /BU6RQ 11a Interrupt-Daisy-Chain E iEi 11c
DMA-Daisy-Chain E (BAI) 12a Adreßleitung 17 A (AI 7) 12c
Stromversorgung «12V ♦ 12V 13a Adreßleitung IS A (A16) 13c
Adreßleitung 1« A (AIS) 14a Daten leitung 1 E/A 01 14C
Stromversorgung -12V (-1*V) 16a Stromversorgung -1SV -15V 15c

interrupt-Daisy-Chain A 1EO 16c
2 e Taktsignal A 2<phi > 16a
DMA-Daisy-Chain A (BAO) 17a Adreßleitung 11 A AI 1 17c
Adreßleitung 14 A AI 4 ISa Adreßleitung 10 A AfO 16c
Stromversorgung «16V «1SV 19a Adreßleitung 21 A (A21) 19c
CPU-Steuersignal A /Ml 20a CPU-Interrupt E /MM i 20c

CPU-Steuersignal E /INT 21c
Adreßleitung 22 A (A22) 21a
Adreßleitung 23 A (A23) 22a CPU-Steuaraigna! A /WR 22c

(RETIRQ) 23a Adreßleitung 20 A (A20) 23c
Backup-Akku (VCMOS/UBAT) 24 a CPU-Steuersignal A /RD 24c
Takteignet A <ph i > 2Sa CPU-Steuersignal A /HALT 25c

Peripherie-Reset A /PWRCL 26c
{/WR 1TEN) 26a

CPU-Steuersignal A /IORQ 27a Adreßleitung 12 A Al 2 27c
CPU-Steuersignal A /RF6H £6a Adreßleitung 15 A A15 26c
Adreßleitung 13 A All 29a Taktsignal A <phi > 29c
Adreßleitung 9 A AB 30a CPU-Steuersignal A /MREQ 30c

DMA-Steuers t g n * 1 A /BUSAK 31a CPU-Steuersignal E /RESET 31c
Masse GND 32a Masse GND 32c

Der am häufigsten verwendete But für Z80-Steckkartenrechner Ist der ECB-Bus. Alle 
CPU-Signaie sowie die Stromversorgungsieltungen liegen auf diesem Bus. ‘Erfunden* 
wurde der ECB-Bus von Kontron-MHarfeeitern, die Ihn wie hier abgebiktet konzipiert haben. 

Mit ihren 16 Adreßleitungen Für verschiedene Anwendungen wählten andere Hersteller eine modifizierte Belegung, 
kann die Z80-CPU 64 KByte die die In Klammem gesetzten Signale betreffen kann.

Bild 4:
Ein Einplatinencomputer 
mit minimalem 
Adreßdekodleraufwand für 
I/O- und Speicherzugrtffe. 
Es sind bis zu sechs 
i/O-Bausteine mH je vier 
Ports angeschlossen.

A15--------------AO
0000 xxxx xxxx xxxx
0111 xxxx xxxx xxxx

Dynamische Speicher
Warum einzelne Speicherberei
che ausdekodieren, wenn doch 
die CPU genau 64 KByte 
adressieren kann -  dann schabet 
man doch einfach seht dynami
sche Speicher mit je 64 KByte 
und je einem Datenbit parallel, 
und alle Probleme mit Dekodie
rung und Spiegelungen sind ge

löst. Das ist leider nur zum Teil 
richtig, denn neue Probleme 
entstehen.
Ein dynamischer Speicher be
steht aus einer quadratischen 
Matrix, die bei den erwähnten 

.Bausteinen aus 256 x 256 Spei
cherkondensatoren gebildet 
wird. Diese Zellen müssen im
mer gelesen und wieder zurück - 
geschrieben (refreshed) werden, 
um den Speicherinhalt zu erhal
ten, was eine besondere Adres
sierung notwendig macht.

Zuerst werden acht Adrcßbits 
an die Adreßpins der ICs gelegt. 
Dieser Ted der Adresse wird im 
RAM-IC durch die negative 
Flanke des RAS-Signals (Row 
Address Strobe) gespeichert. 
Entsprechend dieser acht 
Adrcßbits wird eine ganze Zeile 
von 256 Datenbits ausgewählt 
und in ein Datenzwischenregi
ster gebracht. Zeitparalle! wer
den an die Adreßpins weitere 
acht Adrcßbits angelegt. Diese 
werden durch die negative 
Flanke des CAS-Signais (Co
lumn Address Strobe) in einem 
speicherinternen Register zwi- 
scbengespeichert. Mit dieser 
zweiten Adreßhalfte wird aus 
dem Datenzwischenregister das 
entsprechende Datenbit
(Spalte) ausgcwählt, das zum 
Datenausgang gelangt.
Erfolgt statt eines LesezugrifTs 
auf den Speicher eine Schreib
operation, wird hingegen das 
entsprechende Bit im Datenzwi
schenregister, adressiert durch 
die Spaltenadresse, gesetzt be
ziehungsweise gelöscht.
Der Inhalt des Datcnzwischcn- 
registers wird nach dem Spei
cherzugriff in die alte Zeile zu
rückgeschrieben und dort wie-
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der in den 256 kapazitiven Spei
cherzellen gespeichert. Diese 
Zeile ist also ‘refreshed’ und 
eventuell durch ‘Schreiben* ak
tualisiert
Durch diese Funktionsweise des 
dynamischen Speichers ist hier 
eine besondere hardwaremäßige 
Adressierung erforderlich. Da 
beide Adreßhälftec erst nach
einander gebraucht werden, ha
ben die Spricherhersielkx die 
beiden Adreßregister im Spei
cher-IC auf dieselben An
schluß-Pins gelegt. Die Einspa
rung von Anschlüssen und da
mit kleinere IC-Gehäuse haben 
allerdings einen erhöhten Auf
wand an Adreßlogik zur Folge. 
D*e Adressen müssen in zwei 
Hälften zerlegt und zritmulti- 
plcx eingegeben werden.
Es tritt aber noch ein weiteres 
Problem auf: Auch wenn aus 
bestimmten Datenzeilen des dy
namischen Speichers keine Da
ten benötigt werden, muß diese 
Zeile doch innerhalb bestimm
ter Maiimalzciiciri einmal gele
sen und der Inhalt wieder zu
rück geschnebeii werden.
Hierzu wird ein ‘Refresh-Zy
klus* benutzt, bei dem nur eine

Adreßhälfte angegeben wind, 
was zum Lesen und Zurück- 
schreiben einer kompletten 
256-Bit-Datensdle fuhrt-D ies 
kann durch eine spezielle Hard
ware erfolgen, wenn the CPU 
nicht auf den Speicher zugreift 
Die Z80-CPU zeigt dies mit ei
nem speziellen Signal an 
(RFÜsH). Gleichzeitig mit Er
scheinen diese* Signals legt sie 
eine Refresh-Adresse auf die un
teren sieben Bit des Adreßbus
ses - der Refresh-Vorgaag ge
schieht also automatisch. Bei 
Spcicher-lCs bis zu einer Größe 
von 64 KBit reichen die siebsa 
Adreßbit« für einen vollständi
gen Refresh aus. Bei den heute 
üblicherweise verwendetes 
256-KBit-Cbips benötigt man 
jedoch eine I  Bit brate Re
fresh-Adresse.
Die vorgcstrilte Schaltung zum 
Adressieren eines dynamischen 
Speicherblocks ist ausgelegt für 
acht Spdcher-ICs mit der Orga
nisation 64 KByte x 1, zum 
Beispiel NEC-ICi 4164. Die 
Schaltung sieht keine spezielle 
Refresh-Methode vor, wie sie ei
nige Speicherbausteine verlan
gen.

Die Signale M RfcQ = 0, RAM- 
ÜI5 -  I, RI5 oder WR *« 0 leiten 
einen Speicherzugriff dadurch 
ein, daß ein RÄS-Signal erzeugt 
wird. Diese Verknüpfung er
folgt über das ODER-Gatter 
74LS32/1-2, den Schmitt- 
Trigger 74LS14/5 und das 
UND-Gatter 74LS08/1-4. Der 
Eingang SEL dar beiden Multi
plexer 74LS257 liegt noch auf 
logisch 0. Damit sind die Adreß
bit* A0 bis A7 auf den Speicher- 
Mock geschaltet, and die nega
tive Flanke von RAS verursacht 
die Speicherung von A0 bis A7 
im RAM.
Nach Ablauf der Zeitkonstante 
RI «CS geht das Signal SEL auf 
logisch 1, es werden A8 bis A15 
an die Speicher geschaltet Nach 
einer weiteren Verzögerung, die 
Dauer wird bestimmt durch 
R2*C2, wird das ÜAS-Signal 
erzeugt. Mit seiner negativen 
Flanke werden A8 bis Al 5 im 
RAM gespeichert Durch 
|Ö S * 0  und C X S -0  werden 
die Datenleifungen des Spei
chers durchgeschalteL Das 
ODER-Gatter 74LS32/3 sorgt 
später für eine schnelle Beendi
gung des Speicheizugriffs ohne

Verzögerungen durch die Zeit- 
konstanten aus RI «CI und 
R2*C2, die im Bereich einiger
zehn Nanosekunden liegen.
Wird nun das Signal RPSH 
*k>w\ werden die Muliplexer 
74L&257 hochohmig, und die 
acht Ausgänge des 8-Bit-Zäh- 
&ers 74LS593 werden als Re- 
frcsh-Adresse an die Speicher- 
chips geschaltet. Ist das Signal 
MkEQ ebenfalls *0’, wird ein 
RAS-Signal gebildet, diesmal 
durch dk  Gatter 74LSI4/1-2, 
74LS32/4 und 74LS08/4.
Aus der Ansteuerlogik wird wei
terhin noch das Freigabesigna! 
für die DatenpufTersteuerung 
gewonnen. Gesperrt werden 
kann der Zugriff auf diesen 
Speicher durch RAM DIS«0, 
wodurch man zum Beispiel die 
RAMs während eines Boot- 
Vorgangs sperren kann.
Erzeugt zum Beispiel eine an
dere Speicherkarte mit 
EPROM-Bestückung ein Signal 
mit dem Pegel logisch 0, wenn 
sie aktiviert wird, so kann man 
mit diesem Signal den dynami
schen Speicher für den Zugriff 
über den Eingang RAMDIS 
ausblenden.

Banking

Zur Zeit sind dynamishe 
RAM-Chips mit Kapazitäten 
voö 256 KByte x i aktuell. 
Aber sk sind bald überholt, und 
es werden sich die 1 MByte- 
Chips etablieren. Durch Erwei
tere der Multiplexer in der 
Schaltung nach Bild 6 ist das 
Problem des größeren Adreß- 
raums zu lösen. Aber 8-Bit- 
CPUs bleiben üblicherweise bei 
16 Adressen und 64 KByte 
Adreßraum. Hier müssen nun 
weitere Adressen zu den vor
handenen hinzugefugt werden.
Diese zusätzliche Adreßerzeu- 
gung kann zum Beispiel durch 
das Einschreiben von weiteren 
Adreßbit* in rin Ausgafceregi- 
sier mittels eines I/O-Zugriffs 
erfolgen. Allerdings ist darauf 
za achten, daß die CPU in aßen 
‘Banks* ein Stück allgemeinen 
Adreßraum behält, damit sie 
skis beim Wechseln der Bank 
rächt den Speicher ‘unter den 
Füßen’ wegschaltet, in dem 
auch das gerade aktive Pro
gramm zur Bankumschaltung 
steht Ein Schaltungsvorschlag 
dazu zeigt Bild 7.
Spricht die CPU die Adressen 
xFxxxH an, werden die Rcgi-I 
stensusgänge des 74LS3741 
hochohmig, und die Bankadrcs-1

Die 16 x 8 Speicherplätze der 
RAMs wirken jetzt wie 16 I/O- 
Register, die einzeln setzbar 
sind. Zu berücksichtigen ist 
aber, daß die eingeschriebenen 
Daten invertiert auf den Adres
sen A 12 bis A19 erscheinen. 
Daher ist rin invertierender 
Treiber 74LS240 erforderlich.
Nimmt man an, daß die folgen
den Dateninhalte in den 16 
Adreßpiätsen stehen, so ist die 
Segmenüogik scheinbar nicht 
aktiv, da keine Umkodierung 
der Adressen A12 bis A15 staft- 
fmdet.

sen A 16 bis A23 werden durch 
Pulldown-Widerständc erzeugt. 
Diese Adressen sind also immer 
ÖOFxxxh. ln diesem Bereich 
müssen dann die Routinen zur 
Bankumschaltung, sämtliche 
Interrupt-Vektoren und Inter
rupt-Programme stehen, da nur 
dieser Adreßbereich per Soft
ware nicht umgeschaltet werden 
kann Andernfalls besteht die 
Gefahr, daß die Interrupt- 
Routinen gerade zu dieser Zeit 
in einer anderen Bank stehen 
und das Programm nun ‘ins 
Leere' läuft. Leider geht bei die
ser Banking-Methode der 
‘blinde’ Speicherplatz für das 
gemeinsame Segment in jeder 
weiteren Bank verloren.

Segmente
Eine elegantere Art, mehr als 
64 KByte zu adressieren, ist die 
Aufteilung des Speichers in Seg
mente von zum Beispiel je 
4 KByte, Zur Adressierung 
solch eines Blocks werden die 
Adressen AD bis AI I benötigt. 
Die höheren Adressen, also A 12 
bis A 19, werden durch Auswahl 
von sechzehn 4-K Byte-Segmen
ten aus 256 möglichen Segmen
ten erzeugt. Das Zauberwort 
heißt variable UmkcKÜenmg -  
eine Schaltung hierfür zeigt Bild 
8.
Zwei schnelle Schottky-TTL- 
RAMs 74S189 sind mit ihren 
Dateneingängen an den Daten
bus geschaltet. Die Ädreßrin- 
gänge und Stcueriritungen der 
74SI89 liegen dazu parallel. Die 
Datenausgänge bilden A12 bis 
A19. Wird eine I/O-Adresse 
Fxh angesprochen, dann schal
tet der Multiplexer 74LS157 die 
Adreßeingänge des 74S189 auf 
die Adressen AO bis A3.

Adressen/ Daten/
A15- A12 A19x -  Al2x

0000 OOOOOOOO
0001 00000001

1110 oooo liio
1111 00001111

Für 16 Eingangskombinationen 
erscheinen auch nur 16 Aus
gangskombinationen. Aber die 
Datentabelle kann per Pro

Auffällig ist, daß das letzte Seg
ment nicht umbenannt ist -  es 
enthält die Software für die Seg
mentsteuerung, sämtliche Inter
rupt-Vektoren und Interrupt- 
Routinen. Auch hier gilt, wie 
schon bei ‘Banking* erläutert, 
daß auf keinen Fall der CPU das 
Programm Veggeschaltc!' wer
den darf.
Bei diesem Umschalten müssen 
natürlich nicht alle möglichen 
Segmente neu definiert werden, 
es können such weniger sein. 
Und wenn sie aus besonderen 
Gründen int Speicher nicht hin
tereinander, sondern ungeord
net liegen -  bitteschön, dieses 
System ist flexibel. Ein weiterer 
Vorteil ist, daß nicht wie beim 
normalen Banking gemeinsame 
Speicherbereiche als Speicher
platz veriorengehen.
Beim Bootes ist zu beachten, 
daß die beiden RAMs 74S189 
noch nicht definiert sind. Nach 
einem Hardware-Reset wird das 
RS-Flipftop aus zwei NAND- 
Gattern 74LS00 zurück gesetzt,
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Brzottgkmg von 
Sagmankadrussan durch 
vartabto Umkodi«mmg.

gramm teilweise new gesetzt 
werden -  andere Spricherseg- 
meöte zu 4 KByte stehen jetzt 
bereit. Beispiel:

Adressen/ Daten/
A15-A12 A19x -  Al2x

OOOO. 00010000
0001 00010001

1110 ooön iio
1111 00001111

und der RAM-Eingang CE liegt 
auf logisch *1* -  die Ausginge 
sind hochohmig. Die acht Puü- 
up-Widerstände und die Inver
ter erzeugen dann die Adresse 
OOxxxh. Ab erstes werden dann 
per Software die RAMs 74S189 
wie im ersten Beispiel gesetzt 
D&tm wird eine der betreffenden 
I/O-Adressen gelesen. Das 
RS-Flipftop (74LS00) wird ge
setzt, und es werden ganz nor
mal 64 KByte adressiert. ^



Universalgenie

baut, mit der Ausnahme, daß 
Port B auch für die externen 
Zugriffsleitungen der beiden 
Zähler/Zeitgeber 1 und 2 heran* 
gezogen wird. Wie bei der guten 
alten Z80-P1O lassen sich beide 
Ports als Eingabe-, Ausgabe
oder als Bitport betreiben. 
Ebenso ist bidirektionaler Be
trieb mit Handshaking möglich, 
hier hat man dann die Wahl zwi
schen vier verschiedenen Hand
shake-Modi. Schließlich kön
nen beide Ports auch zu einem 
16-Bit-Port zusammengekop- 
pelt werden. In allen Betriebsar
ten ist es möglich, eine Muster
erkennung zu aktivieren, die 
beim Auftreten eines vorgebba- 
ren Bitmusters einen Interrupt 
auslöst.
Port C unterscheidet sich in sei
nem Aufbau und seinen Mög
lichkeiten von den beiden ande
ren. Er stellt, falls erforderlich, 
die Handshake-Leitungen für 
Port A und B, wozu auch eine 
Request/Wait-Leitung zur Syn
chronisation der CIO mit 
DMA-Bausteinen beziehungs
weise CPUs zählt. Auf diese 
Weise nicht ‘verbratene' Port
pins können dann noch entwe
der als E/A oder aber als externe 
Anschlüsse des dritten Zählers/ 
Zeitgebers verwendet werden.

Der Peripheriebaustein 20853$ C/O

Stefan Wimmer

Schnittstellen sind für 
ein Computersystem das 
Tor zur AuBenwett. Mit 
seinen drei Parallelporta 
und drei ZaMem bietet 
der Wer vorgestern» 
Baustein schon fast alias, 
was In kleinen und oft 
auch gröderen 
Rechnern an 
Ein-/Ausgabe 
erforderlich ist Die 
zahlreichen 
Kombination»- 
möflüchkelten der 
‘Innereien' sowie die 
Unterstützung von 
Vektor-Interrupts 
unterstreichen die 
Vielseitigkeit dieses 
Bausteins.

1

CIO steht für ‘Counter/Timer 
and Parallel I/O ’. Hinter dieser 
kurzen Charakterisierung ver
birgt sich einer der universell
sten Peripheriechips, die dt der
zeit am Markt gibt. Ein Blick 
auf die ‘Highlights’ aus der Bau- 
steinbesekreibung genügt, um 
einen ersten Eindruck von der 
Vielseitigkeit zu bekommen:
-  zwei unabhängige, doppelt ge

pufferte, bidirektionale 8-Bit- 
Universal-E/A-Ports

-  ein bidirektionaler 4-Bit- 
Spezial-E/A-Port

-a lle  3 Ports programmierbar 
in Polarität, Richtung und 
weiterem speziellen Parame
tern (I*s catcher, Open* 
Drain-Treiber)

-v ie r Handsh&kemodes (ein
schließlich eines IEC-Bus- 
gleichen 3-Draht-Handsha- 
king)

-  Request/Wait-Signal für 
Hoch geschwindigkeits-Da
ten Übertragung (DMA)

-flexible Mustererkennungslo
gik (programmierbar als 
16-Vektor-Interrupt-Control- 
ler)

-drei unabhängige 16-Bit- 
Zähkr/Zeitgeber mit mehre
ren Betriebsarten, wahlweise 
nachtriggerbar/nicht nacb- 
triggerbar

-  bis zu vier externe Zugriffste- 
tungen je Zähler/Zeitgeber 

-fa s t alle internen Register be
schreib- und lesbar 

-a lle  ParaBdport-Register di
rekt im (E/A-)AdreSbereich 
zugänglich

-durch universelles Bus- 
Interface an viele verbreitete 
CPUs anscfalieBbar

Das Blockschaltbild des Z8&5 
CIO zeigt die verschiedenen 
'Abteilungen': CPU-lnterfacc, 
die drei Parallelports, die drei 
16-Bit-Zähfc*/Zeitgeber, Inter
rupt-Kon trollbioek und inter
ner Kontrollblock. Eine große 
Anzahl Eingriffsmöglichkriten 
erlaubt dem Anwender, sich den 
Baustein seinen Ansprüchen ge
recht zu konfigurieren.

Rein und raus

Die beiden ß-Bit-Universalports 
A und B sind identisch aufge

Zwar fehlen Port C die Muster
erkennungslogik und ein paar 
andere Besonderheiten der 
Ports A und B, dafür bietet er 
aber ein anderes ‘Special’: Er 
kann bitadressiert beschrieben 
werden, was soviel heißt, daß 
man gezielt den Pegel einzelner 
E/A-Pins verändern kann, ohne 
die anderen zu beeinflussen. 
Hierdurch kann man sich das 
Einlesen des Ports vor dem Set
zen oder Löschen des gewünsch
ten Bits sparen.

Heute so, ' 
morgen so,...
Die Betriebsart ‘Bit Port’ funk
tioniert wie bei der ‘alten’ PIO: 

-Eine T  im Datenrichtungsregi- 
“ster definiert den entsprechen
den Pin als Eingang, eine *0* als 
Ausgang. Falls einzelne Pins für 
Zähler/Zeitgeber benötigt wer
den, sind sie in der vorgeschrie
benen Richtung zu program
mieren. Außer der Datenrich
tung kann man mit einem wei
teren Register (Data Path Pola
rity Register) festlegen, welche 
Pins invertiert werden und wel
che nicht. (Alle im folgenden 
getroffenen Aussagen beziehen 
sich auf nichtinvertierte E/A- 
Pins.)

2 '“ " '" ln ,

Für die Ports A und B stehen 
vier Handshake-Modi zur Ver
fügung: Interlocked, Strobed, 

, Pulsed und 3-Wire. Dabei stellt 
Port C die Handsh&ke-Leitun- 
gen, und die Ports werden dop
pelt gepuffert. Das heißt, daß 
ein zweites Datum ein- bezie
hungsweise ausgegeben werden 
kann, bevor das erste abgeholt 
worden ist. Falls erforderlich, 
kann man den Doppelpuffer- 
modus auch abschalten.

unidirektionalen Betrieb 
wird das interrupt Pending’- 
Statusbit (IP) gesetzt, wenn der 
Ein- oder Ausgabeport von der 
Peripherie bedient wird, und 
durch einen CPU-Zugriff auf 
das Da ten register wieder ge
löscht. Bei einem bidirektiona
len Port dagegen muß die CPU 
dieses Bit explizit zurücksetzen. 
Die doppelte Pufferung läßt sich 
dahingehend ausnutzen, daß 
das IP-Bit erst dann gesetzt be
ziehungsweise gelöscht wird, 
wenn jeweils zwei Datenbytes 
übertragen worden sind. Die 
Port-Bedienrouüne transferiert

Wird ein Eingabepin gelesen, so 
erhält man gewöhnlich den 
Wert, der gerade anstcht. Man 
kann aber auch einen sogenann
ten ‘Ones Catcher’ cinfügea: 
Erkennt dieser ‘Einsenfanger' 
an srinem Eingang eine T* 
dann setzt er seinen Ausgang 
auf *1* und behält diesen Zu
stand bei, bis er wieder gelöscht 
wird. Dies erfolgt durch Schrei
ben einer *0’ auf den Eingang. 
(In aßen anderen Fällen wird 
das Schreiben auf Eingabepim 
ignoriert)
Enthalten die Ports A und R 
Ausgabeptns, so erhält man 
beim Lesen das entsprechende 
Bit des Ausgaberegisters. Lesen 
von Port C liefert dagegen im
mer den Zustand, der an de« 
Pins ansreht. Dieser Unter
schied wird dann interessant, 
wenn über das ‘Special I/O 
Control Register’ der Ausgang 
nicht ah normaler Gegeniakt- 
ausgang, sondern &h ‘open 
Drain’ (entspricht ‘open Collec
tor’) spezifiziert wurde und da
mit von weiteren, externe» 
’Opes’-Attsgängea übersteuert 
werden kann (‘wired AND’).

dann pro Aufruf 16 Bit, was 
besonders in Verbindung mit ei
ner 16-Bit-CPU von Vorteil sein 
kann.
Wie bereits angeführt, kann 
man die Ports A und B zu einem 
16-Bit-Port xusammcnschaUea. 
Der kontrollierende Port, was 
die Steuer-/Statusregister, 
Handshaking und Musterer
kennung anbelangt, ist in die
sem Fall Port A; Port B muß ah 
‘Bit Port’ ohne Mustererkeor 
nung programmiert werden.
Beim Einsatz von Handshaking 
sind die zugehörige» Port-C- 
Pins als Eingang yu program
mieren, ihre tatsächliche Rich
tung wird automatisch passend 
eingestellt. Der Inhalt des Poia- 
ritätsregistm von Port C bleibt 
dagegen voll gültig. Somit 
dürfte das Problem von ‘fal
schen1, weil invertierten Hand- 
shake-Signakn der Vergangen
heit angeboren.

• • • und
übermorgen...
Zu den Handshake-Modi im 
einzelnen: Bdm ‘Strobed Hand-

Die schon erwähnte Bitadresss©- 
rung beim Schreibe» von PortC 
wird dadurch erreicht, daß man 
mit den oberen vier Bits des 
C-Dateoregistera fcstiegen 
kann, welche der «röteren vier 
Bits beim Schreibe» verändert 
werde» dürfen. Man kann sich 
so eine Art Writeprotect-M&skc 
zusammenstellen.

shake’ markiert die negative 
Flanke des ACK-Sign&is Öen 
Zeitpunkt, zu dem die Daten in 
die CIO cingelesen werde» (Ein
gabe) beziehungsweise vom Pe
ripheriegerät abgeholt worden 
sind (Ausgabe). Die CIO ver
setzt daraufhin ihren 
RFD-/D A V-Ausgang (Ein
gabe: RFD -  Ready for Data;

Ausgabe: DAV *  Data avail
able) in den inaktiven Zustand, 
bis das Portregister wieder frei/ 
gefüllt ist. Die positive ACK- 
Flanke hat keine Bedeutung.
Anders beim ‘Interlocked 
Handshake’. Hier ist der 
RFD-/DAV-Ausgang so lange 
blockiert, bis das angeschlos
sene Gerät das ACK-Sign&l zu
rückgenommen hat (siehe Ti
ming-Diagramm).
Das ‘3-Wire Handshake’ ist ei
nes der besten Bonbons, die die 
CIO zu bieten hat: Es ist näm
lich identisch mit dem der 
IEEE-488-Schnittstelle (IEC- 
Bus). Im Prinzip funktioniert es 
wie das ‘Interlocked Hand
shake', mit dem Unterschied, 
daß nun die positiven Flanken 
von zwei Signalen (RFD und 
DAC) angeben, ob Daten be
reitstehen oder von allen ange
schlossen«! Empfängern über
nommen sind. Da, wie der 
Name unschwer vermuten läßt, 
für das 3-Draht-Handshaking 
drei Leitungen gebraucht wer
den, kann immer nur ein Port 
damit arbeite». Außerdem ist es 
im Bidirektional-Modus nicht 
verfügbar, was jedoch nicht 
allzu sehr ins Gewicht fallt, da 
man die Richtung eines Ports 
jederzeit per Software umdre
hen kann. .
Dem aufmerksamen Leser wird

aufgefallen sein, daß ein Fea
ture, das in den Timing-Dia
grammen zu erkennen ist, noch 
gar nicht erwähnt wurde: die 
‘deskew time’. Hinter diesem 
Begriff verbirgt sich die Mög
lichkeit, bei einem Ausgabeport 
eine Verzögerung zwischen dem 
Anlegen neuer Daten an die 
Ausgabepins und dem Zeit
punkt einzufugen, zu dem sie 
mittels Handshake-Signal 
(DAV) für gültig erklärt wer
den. Hierzu steht pro Port ein 
separater 4-Bit-Zähler zur Ver
fügung, so daß Ins zu 16 Takt- 
Zyklen eingeschoben werden 
können.
Dieses Verlängern der soge
nannten ‘Data Setup Time’ wird 
mit der Betriebsart ‘Pulsed 
Handshake’ in noch viel größe
rem Rahmen sowie auch für 
Eingabeports möglich. Hier er
folgt die Verzögerung durch ei
nen der drei Zähler/Zeitgeber, 
ansonsten funktioniert dieses 
Handshaking wie ‘Interlocked’.

... ausgemustert?
Ähnlich vielfältig sind die Mög
lichkeiten der Mustererken- 
nungslogjk. Zu der von der PIO 
bekannten Variante, bei der ein 
Interrupt dann erzeugt wird, 
wenn die AND- beziehungs
weise OR-Verknüpfung inver
tierter oder nicht invertierter

SH» fanpulsdlagramma für die Handahaka-Artan 'Strobad' 
und ‘lnt«riock#d\
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Das 3-Leftungs-Handshaklng der CK) ist 
lEC-Bua-kompatlbei.

Eingänge T  ergibt, sind hinzu-
gekommen:
-  ‘Latch on Pattem Match'; die 

CIO speichert den Zustand 
der Portpins bei Auftreten der 
Interrupt-Bedingung, bis das 
IP-Statusbit gelöscht- wird 
(etwa durch Lesen des Daten
registers)- So können auch 
kurze Impulse ‘eingefangen’ 
werden, ohne den tatsächli
chen Zustand des Ports zu ver
hüllen, wie es der T s  Catcher’ 
tun würde (der natürlich auch 
zur Verfügung steht).

-  Flankentriggerung; der Inter
rupt wird durch die steigende, 
die fallende oder jede Flanke 
eines Signals ausgelöst. Da
durch läßt sich verhindern, 
daß ein länger dauerndes Si
gnal die Mustererkennung 
blockiert

- ‘OR*Priority Encoded Vec
tor'; damit arbeitet die CIO als 
Interrupt-Controller, wobei 
jedem Portpin ein eigener In
terrupt-Vektor zugeordnet 
whd. Da Port A und B ohne
hin getrennte Vektorregister 
haben, sind bis zu 16 verm ie
dene Interrupts für wichtige

Belm Putaed-Handshaking lat der Zähler 3 mH von der 
Partie.

Ereignisse odor "dumme* 
(nicht vektorintemiptfähige) 
Peripheriebausteine möglich.

Die Mustererkennimg arbeitet 
übrigens nicht nur bei Eingän
gen, sondern auch bei Ausgän
gen. Dies ist insofern interes
sant, als man dadurch beispiels
weise bd Einsatz eines DMA- 
Controllers für den Datentrans
fer auf Steuerzeichen (für 
Blockende und ähnliches) rea
gieren kann.

Er-Zähter
Die drei Zähler/Zeitgeber sind 
identisch aufgebaut. Jeder be
sitzt einen 16-Bii-Rückwäris- 
zähkr, ein 16-Bit-Zctkonstan- 
tenregister, ein 16-Bit-‘Current 
Count Register' und zwei 
8-B«t-Register zur Kontrolle 
und für den Status. Auf die 
16-Bit-Register wird m zwei 
‘Portionen' zu je 8 Bit zu gegrif
fen. •
Auch die Zähler/Zeitgeber be
sitzen mehrere Möglichkeiten, 
nach außen zu wirken. Bis zu je 
vier E/A-Leitungen (Port B und 
O  können für externe Zugriffe

programmiert werden: als Zäh- 
iereingang, als Gate-Eingang, 
als Trigger-Eingang und als 
Zähler/Zeitgeberausgang Der 
Ausgang des Zählers/Zeitge- 
bers I kann intern auf einen der 
Eingänge von Zähler Nummer 
2 geschaltet werden, die Mög
lichkeiten der Programmierung 

-beider Zähler bleiben davon un
berührt (außer daß der betref
fende Eingang von Zähler 2 
dann nicht mehr ‘extern’ sein 
darf).
Die Funktionen der Ein- und 
Ausgänge sowie der Trigger- 
Eingänge bedürfen wohl keiner 
weiteren Erörterung; mit dem 
Gate kann zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt die Taktquellc (ex
tern oder Clock/2) gesperrt wer
den. Um bei laufendem Zähler 
den Zählersland abzufrsgen, 
kann dieser mit einer T  im 
‘Read Counter Controt’-Bit 
(RCC) in das Currcnt-Count- 
Regjster ‘gelaicht’ und dann in 
aller Gemütsruhe von der CPU 
abgeholt und verarbeitet wer
den. (Ohne dieses Kommando 
folgt der Inhalt des Current-

Count-Registers unmittelbar 
dem Zählerstand.)
Jeder Zähler/Zeitgeber läßt sich 
für verschiedene Ausgangssi
gnale programmieren: ‘Pulse', 
‘Single Shot' oder ‘Square- 
wave’. Natürlich kann man per 
Programm auch festkgen. ob 
ein Zähler kontinuierlich durch
läuft oder nach einem Zyklus 
anhält. ob er nachtriggerbar ist 
oder nicht und ob er Interrupts 
auslösen darf.

Programmpausen
Die CIO besitzt insgesamt fünf 
potentielle Interrupt-Quellen: 
die drei Zähler und die zwei 
Ports A und B. Die Priorisie- 
rung des Bausteins erfolgt -  wie 
bei Zilog üblich -  über die 
Da isy-Chain-Ein-/-Ausgänge 
IEI und IEO.
jede Interrupt-Quelle hat in ih
rem KontroH- und Statusregi
ster drei Bits zur Steuerung der 
Interrupt-Logik: das ‘Interrupt 
Pending'-Bit (IP), das Tnterupt 
Under Service'-Bit (JUS) und 
das interrupt Enabk'-Bit (IE).

So verhallen sich die ZShlerausgänge ln den 
verschiedenen Betriebsarten.

Das Bus-Tlmlng beim 
Interrupt-Acknowledge weicht vom 
ZS0-Tim!ng ab, um die CIO auch an anderen 
CPUs elnseteen zu können.

Zwei Interfaces für den Anschluß an eine 28Ö-CPU: Das obere (nach 
einer ZHog-AppIlkaßon) 1st auch für System« mH vielen Port-ICs 
geeignet, für kleinere Systeme reicht das untere.

IP wird gesetzt, wenn eine Inter
rupt-Bedingung vorliegt Ist 
auch das IE-Bit gesetzt, darf die 
Quelle die INT-Leitung ‘betäti
gen’. Quittiert die CPU die An
forderung (Interrupt-Acknow
ledge), so wird das IUS-Bit der 
höchstpriorisierten Interrupt- 
Quelle gesetzt, um die in der 
Daisy-Chain folgenden Quellen 
zu sperren. (Aus eben diesem 
Grund kann das IUS-Bit auch 
direkt von der CPU beschrieben 
werden.)

Zur Steuerung der Interrupts 
des ganzen Bausteins gibt es 
noch das ‘Master Interrupt 
Control Register’ (MIC). Mit 
diesem können die CIO-Inter- 
rupts global gesperrt oder er
laubt werden; ebenso besteht 
hier die Möglichkeit, den IEO- 
Ausgang unmittelbar zu beein
flussen und somit die gesamte 
restliche Interrupt-Kette ‘abzu
hängen*.

Für die ‘Aufbewahrung’ der In
terrupt-Vektoren besitzt die 
CIO drei Vektorregister (zwei 
für die Ports A und B und eins 
für die Zähler). Auch hier läßt 
sich wieder einiges steuern: Es 
kann festgelegt werden, ob ein 
Basisvektor mit Statusinforma

tionen der jeweiligen Interrupt- 
Quelle beladen oder ob über
haupt ein Vektor ausgegeben 
werden soll. Letzter« ermög
licht es, die CIO auch in Syste
men einzusetzen, in denen feste 
Vektor-Interrupt zur Verfü
gung steht Damit dann aber 
nicht erst alle Statusregister ‘ab
geklappert* werden müssen, um 
schließlich fes trust dkm, daß der 
Interrupt gar nicht von der CIO 
kam, hat Zilog noch das ‘Cur
rent Vector Register* spendiert, 
wo die CPU auf der Suche nach 
dem Störer nachschaucn kann, 
wer da etwas von ihr will. (War 
es nicht die CIO, enthält das 
Register den Wert QFFh.)

Von außen
Von der CIO existieren zwei 
Versionen: Zum einen die Ver
sion Z8036 für Prozessoren mit 
gemultiptextem Daten/
Adreßbus (Z-BUS-Verskm; 
auf diese möchte sch hier nicht 
näher etngehen) und zum ande
ren die Version Z8536 für nicht 
gemultipiexte Busse. Zilog hat 
dem zweiten Baustein nicht das 
gewohnte Z80-Bus-Interfacc 
mitgegeben, sondern will mittels 
einer universelleren Variante

auch andere Prozessoren von 
der CIO profitieren Sassen.
Sieht man sich einmal das Bus- 
Timing an, so ist beim Lese- und 
Schreitet!griff noch nichts Au
ßergewöhnlich« zu bemerken. 
Aber dann: Beim Interrupt- 
Acknowledge verlangt der Bau
stein ein aufberatete* IN- 
TACK-SignaHmd danach das 
Lesesignal RD.

Um diese Signale aus den ‘nor
malen’ ZSO-Signakn zu erzeu
gen, schlägt Zilog eine Schal
tung nah drei Gatter-IC» und ei
nem Schieberegister vor. Steher 
eine saubere Lösung, vor allem, 
wenn viele Portbausteine im $y-

viel Aufwand (eventuell gar mit 
PROMs oder PALs). Gerade 
beim Entwurf von Einplatinen- 
rechnern wird man die Einfach
heit der zweit« abgebfldetsn 
Variante zu schätzen wissen.

In Anbetracht des tollea Kom
forts, den die Z8536-CIO bietet, 
muß noch die *Gretcbenfrage' 
des Systementwidders geklärt 
werden: Wieviele Portadresse» 
•verbrät' dieser Superchip? 
Doch keine Angst -  zwar be

inhaltet der ClO-Baustein alles 
in allem 48 Register, diese wer
den aber durch einen kleinen 
Kunstgriff in nur vier i/O- 
Ad ressen untergebracht:
Unmittelbar erreichbar sind le
diglich die Daten register der 
drei Parallelports. Die anderen 
Register, die (hoffentlich) nicht 
so oft bemüht werden müssen, 
sind anzuspreebea, indem man 
zuerst an die vierte Adresse die 
Nummer des gewünschten Re
gisters ausgibt, um dann im dar
auffolgenden Schreib- oder Le- 
sezugrifT auf dieselbe Adresse 
die Daten zu transferieren. Für

oes.

U&rsher
Z8G36 Z-CIO. Z8536 G O , Tech
nical Manual, Zilog Ine., 1982
AsdicKtico Notes*
Initializing the CIO (1982); Inter
facing the Z-BUS Peripherals to 
the 8086/8088 (1982); Interfacing 
the Z8500 Peripherals to the 
68000 (1982); Interfacing Z80 
CPUs to the Z8500 Peripheral 
Family (1983). gtu

fe auf dasselbe Register (Pol- 
»tem sind, wd] die Daisy-Chain finer. Statusregistern)
dann viel Zest braucht. A6ör ucht die Registcrnum- 
meistens geht es *uch «>hsse »  "'“mer nur beim ersten Mal zu öeo~

aufeinanderfolgende Lesczu-



Weise die Vorteile der CMOS- 
und TTL-Technologic vereint 
wurden. Bereits bei 3 V Versor
gungspannung erreicht man die 
Geschwindigkeit von TTL- 
Chips (je geringer die Betriebs
spannung, desto langsamer sind 
CMOS-Chips).
Zum anderen kommt Texas In
struments mit seiner ACL- 
Reihe (Advanced CMOS Logic) 
auf den Markt, jedoch ist die 
Produktpalette noch klein und 
nicht alle Daten endgültige 
Werte. ACLs sind aber im we
sentlichen mit FACT vergleich
bar. Die Markteinführung der 
AC-/A CT-Reihe verzögerte
sich auch dadurch, daß Ti (nach 
längerer Bedenkzeit) ein neues 
Pinout anstrebt (siehe Kasten).
Durch ihre in allen Belangen 
hervorragenden technischen 
Daten ist die (F)AC-/(F)ACT- 
Serie zur Zeit der härteste Kon
kurrent der ALS- und LS-Serie 
Im Moment steht nur noch der 
höhere Preis für die CMOS- 
Chips ihrem Siegeszug im Wege. 
Wenn bei den bipolaren !Cs 
nicht noch einmal ein gravieren
der Fortschritt erzielt werden 
kann, dürften sie in absehbarer 
Zeit ausgespielt haben; denn 
fast alle modernen hochinte
grierten Chips (Gate-Arrays, 
32-Bit-Prozessoren) werden in 
CMOS gefertigt. Und da ist es 
schon aus Kompatibilitätsgrün
den günstig, neue Systeme in 
einheitlicher Technologie auf
zubauen.

[1] The TFL Data Book for De
sign Engineers Volume 1 & 2, 
Texas Instruments, Ausgabe 1985
f2] Pocket Guide, Übersicht für 
Entwickler, Band 1, Texas Instru
ments, 1979, 1983 und 1985
P) Eberhard Kühn, Handbuch 
TTL- und CMOS-Schahkreise, 
Hülhig-Verlag, Berlin 1985
Hl TTL-T aschenbuch, Teil 1, 
IWT-Verlag, Vaterstetten 1983
[5] FAST -  Fairchild Advanced 
Schottky TTL, Fairchild, 1982
(6} Advanced CMOS-Techno- 
k>gy, Logik Data Book, Fairchild,

[7] zu ACL (AC/ACT) von Texas 
Instruments, vorläufige Daten
blätter und Applikations-Seminar 
1986
(8) Handbuch der Elektronik. Di- 
giialtechnik. Herausgeber: Insti
tut zur Entwicklung moderner 
Unterrichtsmethoden e.V„ Bahn- 
borsir.fO. 2800 Bremen I. 1984
(9) Data Book High Speed 
CMOS. SGS. 1984

Kleines Logik-Lexikon

Bipolar und unipolar

Bipolar nennt man die her
kömmlichen Dioden und 
Transistoren. Grob verein
facht fließt hier Strom über 
Siliziumabschnitte mit positi
ver und negativer Dotierung, 
wodurch am eigentlichen La
dungstransport immer sowohl 
Elektronen als auch Ekktro- 
nenlöcher beteiligt sind. Diese 
zwei (Vorsilbe ‘bi-*) Ladungs
träger mit unterschiedlichen 
Polaritäten bezeichnet das 
Wort ‘bipolar’.
Bei Bauelementen in Feldef
fekt-Technologie fließt der zu 
steuernde Strom nur über Sili
zium mit einer Dotierung, wo
durch nur eine (‘uni-’) Art von 
Ladungsträgern (Löcher oder 
Elektronen) vorhanden ist.

Durshktdtn#
Bei der Angabe von Durch
laufVerzögerungen muß man 
zum einest berücksichtigen, 
daß Rankenwechsd von low 
nach high and von high nach 
low unterschiedlich lang sein 
können, zum andern spidt na
türlich die kapazitive Aus- 
gangsbelastung eine Rolle. 
Wenn in Datenblättern nichts 
weiter angegeben ist. wird im 
allgemeinen eine kapazitive 
Belastung von 15 oder 50 pF 
bei einem für die jeweilige 
Technologie typischen Lastwi- 
derstand zugrundegriegt. Die 
Verzögmmgszei ten für HL- 
und LH-Wechsel werden übli
cherweise arithmetisch gemit
telt.
Manchen Leser wundert es 
vielleicht, daß bei den Logik- 
Chips um jede Nanosckunde 
gerungen wird, wo sich in Mi
kroprozessor-Systeme« mit 
4 MHz Taktfreqaenz (1/T «* 
250 ns) doch alles m Größen
ordnungen von mehreren hun
dert Narrostkunden abspieh. 
Die Notwendigkeit kurzer 
Laufzeiten wird aber umge
hend klar, wenn man bedenkt, 
daß sich die angegebenen Ver
zögerungswerte immer nur auf 
einzelne Gatter beziehen, nicht 
auf komplexere Schaltungen
Schwärmen die Hersteller von 
AS-TTLs zum Beispiel davon, 
daß nunmehr Taktfrequenzen 
im Bereich von 200 MHz er

reichbar sind, sinkt dieser Wert 
bei einem D-FHpflop (AS74) 
schon auf! 05 MHz. bei einem 
synchchronen 4-Bit-Zähler wie 
dem AS 169 auf 75 MHz.
Aber auch niedrige Laufzeiten 
auf Gatter-Ebene sind gele
gentlich von Bedeutung, etwa 
um ein bestimmtes Timing bei 
der Ansteuerung von dynami
schen RAMs einzuhalten. 
'Richtig schnei!' kann es aber 
auch in ganz normalen PCs 
zugehen, denn auf höchstauf- 
lösenden Grafik-Adaptern 
kommt man schon mal auf 
Bikfpunkt-Raten, die Taktfre
quenzen oberhalb 50 MHz er
forderlich machen.

ScAad&raquwna&n und 
latakmgmaut mhm*
Die Leistungsaufnahme hängt 
ganz entscheidend von der Be
triebsfrequenz ab. Bei jedem 
Schaitvorgang muß einerseits 
kurzzeitig ein erhöhter Strom- 
bedarf zum Umladen der para
sitären Kapazitäten gedeckt 
werden. Zum andern werden 
(besonders bei CMOS-, aber 
auch bei TTL-Chips) die bei
den in Serie Hegenden Aus
gangstransistoren (Gegen- 
takt-Endstufe) gleichzeitig lei
tend. was eine kurzzeitig (bei 
CMOS sehr) hohe Stromauf- 
uahme zur Folge hat. Daraus 
ist ersichtlich, daß der mittlere 
Leistungsbedkirf mit der 
Schalthäufigkdt zunimmt.
Bei einem LS-Chip mit 15 pF 
kapazitiver Last am Ausgang 
beträgt die Leistungsaufnahme 
zum Beispie! erst bei etwa 
10 MHz das Doppelte gegen
über dem Wert bei 100 kHz 
und steig? dann weiter recht 
kräftig (halbwegs linear) an. 
Bei 50 pF jedoch verdoppelt 
steh die Leistungsaufnahme 
bereits bri 4 MHz.
Es zeigt sich also, daß auch die 
Leistungsaufnahme von TTL- 
Chips recht stark von der ka- 

tiven Belastung abhangt, 
ist deshalb wichtig, weil 

diese Abhängigkeit vielfach 
ausschließlich CMOS-ICs ari- 
gdastet wird, bei denen diese 
allerdings auch extrem deut
lich wird.

Das lipgt im wesentlichen 
daran, daß CMOS-ICs so gut 
wie keine statische Leistungs
aufnahme aufweisen (solange 
sie nicht an einem ohmschen 
Verbraucher arbeiten müssen, 
versteht sich). Wegen ihrer fan
tastisch geringen Leistungsauf
nahme im statischen Betrieb 
wirken sich hier natürlich 
schon frühzeitig Schaltverluste 
aus, die linear mit der Fre
quenz steigen. Je nach Beschal
tung (hauptsächlich kapazitive 
Last) gibt es allerdings eine 
Frequenz, ab der zum Beispiel 
LS- und HCT-Gatter den glei
chen Leistungsbedarf haben.

TnMb&rtaittang
Wieviel Strom ein Vertreter ei
ner TTL- oder CMOS-Bau- 
reihe liefern kann, wird oft in 
Form von Lastfaktoren (Fan- 
in und Fan-out) angegeben. 
Die Berechnung der Lastfakto
ren wird jeweils getrennt für 
den High- und für den Low- 
Pegel-Ausgangsstrom durch
geführt Ohne weitere Anga
ben besagt ein Fan-out von 10, 
daß an einen IC-Ausgang 10 
Eingänge von Vertretern der 
eigenen Gattung mit einem 
Fan-in von 1 angeschlossen 
werden können.
Da beide Lastfäktoren für jede 
IC-Familie andere absolute 
Werte haben, gibt man bei Ver
gleichen zwischen IC-Familien 
normalerweise die Zahl der 
LS-TTL-Eingangslastcn an, 
die getrieben werden können. 
Weil TTL-ICs sowohl deutlich 
unterschiedliche Treiber
ströme gegen High- und Low- 
Pegel treiben als auch (darauf 
abgestimmt} unterschiedliche 
Eingangsiasten darstellen, 
muß bei einem Vergleich mit 
CMOS-ICs (symmetrische 
Ausgangsströme, Eingänge 
rein kapazitiv) der Fan-out für 
H- und L-Pegd gesondert an
gegeben werden. Wegen dieser 

^v ie le n  Umrechneresen werden 
^ a ril neuestem beispielsweise im 

Texas Instruments Pocket 
Guide nur noch die absoluten 
Ströme angegeben.
Interessant ist, daß inzwischen 
CM OS-Baustrine (wie die aus 
der FACT-Reihe) höhere Trei- 
berströme liefen) können als 
Mitglieder der 74-AS-Familic. 
Typischerweise können TTL- 
ICs innerhalb ihrer Baureihe 
10 bis 60 Eingänge treiben, rin

M
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Ausgangsströme Iql

In puncto Trelbertolstung 
(Auftgangssirome) hinkten 
CM0S4C* lange hinter Ihren 
TTL-Koüegen her. Seit den 
FACT-Chip« hat sich da 
einiges geändert

sein darf. Er wird aus den ab
soluten Grenzwerten ermittelt:
-  Für High-Pege! wird die Dif
ferenz aus der niedrigslmögli- 
chen High-Spannung am Aus
gang des einen und der mini
malen High-Spannung zum

Umschalten auf H-Pegel am 
Eingang des anderen ICs be
stimmt.
-  Für Low-Pegel bildet man 
die Differenz aus der größt
möglichen Low-Spannung am 
Ausgang des einen IC und der 
maximalen Eingangsspan- 
nung, ab der das andere auf 
Low-Pege! schaltet
Für LS-TTL liegen gemäß [2] 
die Werte bri nur 03 -0 ,5  V, 
was bedeutet, daß eine Stör
spannung in dieser geringen 
Höhe zu fehlerhaften Pegel- 
wcchseln führen kann. HC- 
Chips brillieren hier mit Wer
ten von mindestens 0,7 V bei 
Low-Pegel und mindestens 
1,4 V bei High-Pegd.
Auch die FACT-Technologie 
schneidet hier gut ab. Aber da 
bri dieser neuen CMOS- 
Technologie auch die Um- 
sch&ltimpulsc -  und damit die 
Störspannungen -  viel höher 
als bei den TTL-Baureihen 
sind, fällt der positive Effekt 
hier nicht so stark ins Gewicht.

vll rr,o*-vOL max f,ür ‘-ow-Hegel)
AS-Chip kann auch durchaus 
100 ALS-Eingängc verkraften. 
Ganz andere Dimensionen er
öffnen sich aber bei HCT, wo 
ein Ausgang bis zu 4000 
HCT-Eingänge treiben kann -  
allerdings stark abhängig von 
der Frequenz, denn diese vielen 
Eingänge steilen natürlich eine 
üppige Kapazität dar

-e+ji*.-—ik «-a
Die Störfestigkril einer mit 
Lbgik-ICs aufgebauten Schal
tung ist nicht nur vom Schal- 
tungs layout (gutes Netzteil, 
wenig Ubersprechen zwischen 
Leiterbahnen und ähnliches) 
abhängig, sondern auch von 
den ICs selbst. Je großer der 
Pegelbereich, der ausgangssri- 
tig zur Verfügung steht und 
durchfahren werden kann, ehe 
die EingangsschaUung rea
giert, desto besser.
Ein Maß für die Störfestigkeit 
ist der statische Störabstand, 
der noch einmal in einen ga
rantierten (worst-case) und ei
nen typischen unterteilt wird. 
Der Worst-case-Slörabsiand 
gibt an. wie groß dtrftiaximale 
Amplitude einer dem Signa! 
überlagerten Störspannung

Auch 6m  Störsbetamf M  
®ine wichtig® Kanngrößa 
von Loglk-lCa. Hl«r wlaaan 
dl« CMOS-ICs schon m i t  
fehar beuttir«  Worte als 
dl« TTL-Chips auf.

Normalerweise entwirft man 
aber Schaltungen gemäß der 
typischen Störspannungsab- 
st&nde, zu deren Berechnung 
man wie oben gezagt vorgeht, 
jedoch die typischen Ein- und 
Ausgangspegel heranzieht. 
HCT schneidet auch hier 
(H: 3,4 V, L: 13 V) deutlich 
besser ab als etwa LS 
(H: 2,3 V, L: 0,85 V).

Dynamischer Sf&rabttand

Der dynamische Störabstand 
gibt Auskunft darüber, ab 
wann Impuls-Amplituden, die 
länger als die Verzögerungszci- 
ten andauem, den statischen 
Störabstand überschreiten und 
damit fehlerhafte Zustands- 
umschaltungen bewirken. Dy
namische Störungen in einem 
TTL- oder CMOS-System sind 
zum Beispiel kurzzeitige Span
nungsschwankungen des Netz
teils, Übersprechen beim 
Umschalten von ICs oder 
Rcfiexionsspannungen. Bei 
einer Slörimpuls-Amplituden- 
längc von 15 ns kann die 
74-FACT-OO einen Störimpuls 
von 3 V auf der Versorgungs
leitung verkraften, ein 
74-LS-00 hingegen nur etwa 
2,5 V.

Umgang mit CMOS
CMOS-Schaltkreise sind im 
Vergleich zu bipolaren Logik- 
!Cs weitaus empfindlicher ge
gen elektrostatische Spannun
gen. Aufgrund des hohen Ein
gangswiderstandes kann sich 
die Gate-Kanal-Kapazität 
durch statische Aufladung auf 
Spannungen von einigen tau
send Volt aufladen. Bereits ab 
rund 100 V muß man damit 
rechnen, daß die Gate-Kanal- 
Isolierung durchschlägt.
Da solche Spannungen in der 
Praxis recht oft auftreten, bei
spielsweise durch Schlurfen 
über Teppichboden, sorgen bei 
CMOS-Chips Ableitdioden an 
allen Anschlüssen für sicheren 
Schutz bis etwa 2000 V. So ist 
es sicher empfehlenswert, die 
ICs zum Beispiel in Leit
gummi-Matten zu lagern, erst 
recht, wenn man sie in Kunst
stoffschubladen aufbewahrt.
Wesentlich übler als beispiels
weise das viehdtierte ‘ßegrap- 
schen mit ungeerdeten Fin
gern' nehmen CMOS-Chips 
aber die Ansteuerung ohne Be- HEFT 
triebsspannung und negative ’ 
Spitzen der Betriebsspannung J . 9  
(manche Netzteile produzieren . .
solche ‘Unterschwinger’ beim wUfil 
Abschalten). Beides erklärt WO?
sich dadurch, daß die Isolation 17Qi
der n-Kanal- von den p-Ka- 
nal-FETs auf dem Chip a
durch Anlegen der Beiriebs-vt /  
Spannung als jvn-Übergang 
realisiert wird; auch sind die 
Schutzdioden bri solchen Be
triebsarten gefährdet.
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HCT kontra LS
63 in der Praxis

Von Kompatibilität und Stromverbrauch

Detlef Grell
‘Ab ’ner bestimmten 
Frequenz saugen die 
HCTs genausoviel wie 
LS-Chlps, und der Ersatz 
von Bustreibem, die 
ohmsche Lasten treiben, 
Ist sow ieso witzlos. 
Außerdem sind die HCTs 
noch viel zu teuer, 
schwer zu kriegen, und 
laufen tun sie auch nicht 
Immer.’ Solcherlei 
Äußerung kann man 
nicht als völlig falsch 
abtun, aber mittlerweile 
sind die HCT-Chips 
zumindest im 
Versandhandel ohne 
Probleme erhältlich und 
kosten ‘nur noch’ das 
Doppelte von LS-Chlps. 
Und so kann man ganz 
konkret nachprüfen, was 
e s  mit den restlichen 
Behauptungen auf sich 
hat

schiüssciung der gewechselten 
und verbliebenen ICs bewerten 
kann.

H O /H CT-  
alles kompatibel?
Nein. Zunächst die drei wichtig
sten Faktoren, die einen Ersatz 
von LS- durch HCT-Chips be
treffen:
i . Die HC-Reihe ist eingangssei
tig vollkommen CMOS-kon- 
form. Das bedeutet, ein sicheres 
Umschalten von HC-Gattem 
nach low erfolgt unterhalb von 
1,0 V Eingangsspannung, ein 
sicheres Umschalten nach high 
erst oberhalb 3,5 V. TTL-Aus
gänge, die auf HC-Eingänge ar
beiten, unterschreiten mit 0,4 V 
zwar in jedem Fall die Low- 
Schaltschweite, aber mit im un
günstigsten Fall 2,4 V High- 
Pegcl unter Last nicht die High- 
Schaltschwelk (siehe Bild),
Abhilfe kann man schaffen, in
dem man dem TIL-Ausgang 
mit einem sorgsam berechneten 
Pull-up-Widerstand etwas

hochhilft oder aber die extra
dafür entwickelten HCT-Chips 
mit TTL-konfonperi Schaitpe- 
geln am Eingang einsetzt. Der 
umgekehrte Fall, also wenn 
HC-Ausginge auf TTLs arbei
ten, ist dagegen wegen des gro
ßen Ausgangshubs von 
CMOS-Chips unkritisch.
2. Unbenutzte Eingänge sollen 
auf definierten Pegel gelegt wer
den; denn sowohl bei HC als 
auch bei HCT kann nicht aus
geschlossen werden, daß diese 
extrem hochohmigen Eingänge 
unbeschältet ‘floaten’ und dabei 
Undefinierte Zustande anneh
men (auch Oszillation möglich).
3. EHe Anzahl von LS-Eingän
gen, die ein HC-/HCT-IC trei
ben kann, hegt mit 10 um Fak
tor zwei geringer als bei LS-TTL 
mit 20. Bei Hochstromtreibern 
(Bustreiber wie 244) ist der Un
terschied sogar Faktor vier, die 
entsprechenden LS-TTLs kön
nen 60 einfache LS-Lasten tra 
ben, die HC-Versionen nur 15. 
Konkret kann ein LS244 einen 
High-Slrom von 15 mA und ei
nen Low-Strom von 24 mA 
treiben, d u  HC(T)244 in beiden 
Fällen nur 6 mA.
Andere Inkompatibilitäten, ver
mutlich aufgrund abweichender 
Schaltpegel und anderer innerer 
Verstärkung, zeigen sich in der 
Praxis zum Beispiel daran, daß 
die meisten einfachen Quarz- 
Oszilktor-Schaltungen für LS 
mit HCT nicht mehr laufen.
Bd nachträglicher Umrüstung 
einer Schaltung, die vollständig 
für LS optimiert ist, können

2,4 V

o>v
UOU«xu!
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Für die vorliegende ‘Untersu
chung’ wurde der c’t86 heran
gezogen, der in einer weitgehend 
CMOSisierten und in einer bi
polaren Version zur Verfügung 
stand. Bei der Umrüstung auf 
CMOS wurden abeT nicht nur 
LS-Chips (soweit erhältlich) 
durch HCTs ersetzt, sondern 
darüber hinaus alle komplexe
ren Bausteine (8255, 6845,8086 
und h  weiter), derer ich habhaft 
werden konnte. Zu Tabelle I an 
dieser Stelle nur so viel, daß man 
sie nicht ohne genaue Auf-

Ausgeng»peg«!bcr«icW 
v«n TTl - Bausteine*

Andars als bei daft 
speziell dar»«! 
eingerichteten HCT-Chip* 
kann e t  mit HC-Typen 
Probleme geben, were» 
ein stark belasteter 
LS-Ausgang euf einen 
HC-Eingang arbefteL

£ir»fen2*p«gttfetrtieh 
von HC-Bou*t«iJv*n

aber auch zu wenige Blockkon
densatoren oder falsches Lriter- 
platten-Layout zu Problemen 
führen; denn die CMOS-Chips 
verursachen zum Beispiel hö
here und kürzere Stromspitzen 
beim Umschalten.

Kom plexe
CM OS-Chips
Neuerdings sind auch viele 
komplexe ICs wie Prozessoren

(8086/88, Z80) und Peripherie- 
Baustrine (B2xx, Z80-Familie), 
die sich1“als NMOS-Versionen 
etablierten, in CMOS zu haben 
(sogar die kritische, in NMOS 
nicht erhältliche Z80-DMA für 
6 MHz Takt so» verfügbar 
sein!).

Die Probleme beim Ersatz die
ser ICs gegen die NMOS- 
Vorgänger sind ähnlich wie bei 
LS und HC-/HCT. Auf NMOS 
optimiertes Schaltangs-Layout 
und offene Eingänge (hier ver
hält sich NMOS wegen interner 
Pull-up-Widerstände oft wie 
TTL und zieht definiert gegen 
high, wenn auch längst nicht im
mer) dürften die Hauptschuldi
gen sein, wenn ein Austausch 
nicht klappt.

Oft genug and die (neueren!) 
CMOS-Chips aber besonders 
wohlmeinend gleich für die dop
pelte Taktfrequenz gegenüber 
ihren NMOS-Vorbildern ausge
legt worden, oder sie weisen aus 
anderen Gründen rin ‘verbes
sert«’ -  aber in jedem Fall leider 
anderes -  Timing auf.

Und dann gibt es noch rin 
grundsätzliches Problem, das 
man auch bei NMOS-ICs beob
achten kann, die von Zwrither- 
steltera stammen: die Chips sind 
nicht immer identisch. So sind 
uns etwa ZSO-CPUs bekannt, 
die das I-Regislcr nach einem 
Reset unterschiedlich vorbeset
zen, und 8255-Baust eins mit ab
weichendem Timing für das 
Chip-setect-SignaL Die Über
tragung von ICs in NMOS nach 
CMOS bedeutet eine weitge
hende Neuentwicklung (völlig 
andere HersteRungsmasken), 
und man darf sich keinesfalls 
darauf verlassen, daß etwa un
dokumentierte Befehle (wie 
beim Z80) oder ähnliches über
nommen wurden.

Verwundeiifch&s
Die Aufzählung der Inkompa- 

-dbilitäten ist vermutlich nicht 
vollständig, denn einigen wahr
haft mysteriösen Effekten ist 
auch bei näherer Betrachtung 
nicht mit Logik (wahrscheinlich 
jedoch mit Logik-Analysator) 
brizukommen. Hier rin paar ty
pische Rätsel, mit denen man 
konfrontiert werden kann.

Zwei Z80-CPÜS von NEC un
terschiedlichen Herstellungsda- 
tums verhielten skh wie folgt:
-  Keine funktionierte in einer 
intelligenten Terminalkarte.

Bipolar/ 
NMOS 
(5 MHz)

CMOS

(5 MHz)

CMOS 

0,5 MHz)

IFC 0,87 0^3 0,53

Unicard*) 0,69 0,17 0,17

Farbgrafik 1*37 0,93 0513

CPU 11**) 0,73/0,76 0,07/0^2 0,09/0,22

RAM***) 0,85 0,44 0^5

i /o n 0,42 0,02 0,02

Summe 4,93/4,96 2,16/231 2^9/2,42

Alle Angaben in Ampere
*) Unterschiedliche Terminierung 

**) Werts ohne/mit Busierminierung 
***) RAMs unterschiedlicher Hersteller auf den Karten

Tabelle 1. Wenn eine 
vollständige Umrüstung in 
CMOS, wie etw a bei der 
CPU- und I/O-Karte, 
möglich Ist. kann die 
Stromaufnshm e bl» auf ein 
Zwanzigstel gesenkt 
werden.

-  Beide liefen auf der intelligen
ten Floppy-Ksrte (IFC-Karte, 
c’t 8/85) sowohl im Floppy- 
Modus als auch in der Betriebs
art als eigenständiger 
CP/M-Rechner.
-  Bride liefen scheinbar korrekt 
in einem anderen CP/M-Recb- 
ner, aber nur einer war in der 
Lage, korrekt mit den Z80-Re- 
start-Befehten umzugehen -  der 
andere schmierte ab.
K n CMOS-6845 (CRT-Con- 
troßer), der MB 89321A von 
Fujitsu, tut klaglos Dienst in 
besagtem Terminal, verlegt aber 
in der Farbgrafikkarte für den 
c’t86 die unterste Zeile außer
halb des sichtbaren Büdfcnsters. 
Das aber nicht immer, und mei
stens Keß sich der Effekt durch 
Ei n-/Aussch alten des Rechners 
(arme Festplatte) nach kurzer 
Zeit abstellen.
Na ja, und wer unsere Bericht
erstattung über V30/V20 mit
verfolgt hat, wurde auch hier 
mit den merkwürdigsten, selten 
reproduzierbaren Phänomenen 
konfrontiert, die sich nie richtig 
befriedigend erklären ließen.
Zur Ehrenrettung aller genann
ten Chips sei aber gesagt, daß 
keine Schaltplan-Recherche 
und Suche nach offensichtlichen 
InkompatibiUläten stattfand.

Umrüstung
Die Praxis zeigte, daß über 90 
Prozent der Chips ohne Pro
bleme austauschbar waren. Da 
ich bd Probtemkandidatee wie
derum keine Ursachenfor
schung betrieben habe, müßte 
die Erfolgsquote mit Schalt
planstudium (offene Eingänge, 
Fan-out- und Timing-Prüfung) 
noch zu steigern sein.

Wenn im folgenden nicht alle

Tabelle Z Nicht alle 
NMOS- und Slpolar-fOi 
konnten durch CMOS-Chips 
ersetzt werden. Hier die 
genaue Aufstellung zur 
Interpretation von 
Tabelle 1.

ICs getauscht wurden, so auch 
deshalb, weil noch nicht alle ver
fügbaren Chips angesöhafit wa
ren und es für einige LS-Typen 
noch keine HCT-Varianten 
gibt. Die Anschaffung dynami
scher CMOS-RAMs unterblieb 
schlicht aus Kostengründen» zu
mal die Datenblätter kaum 
mehr als 50 Prozent Stromer- 
sparnis verbeißen. Und bei 
PALs und PROMs gibt es un
seres Wissens leider noch keine 
adäquaten CMOS-Versionen. 
Da vor allem die PALs furcht
bar viel Strom saugen, ist das 
sehr bedauerlich.

MeSbedfngungen
Es wurde ein einfaches Digitai- 
MeBinstnimcnt im nicht über
mäßig genauen 10-A-Meßbe
reich verwendet, von dessen 
glaubwürdiger Funktion wir 
uns mittels Drehspulmeßgerät 
überzeugt hatten.
Der Spannungsabfall am Meß
widers Land (etwa CU Ohm) re
duziert die Betriebsspannung 
am Prüfling, Da die nicht mit 
CMOS bestückten Karten mehr 
Strom verbrauchen als die an
deren, werden erstere mit gerin
gerer Betriebsspannung ver

sorgt und dadurch etwas bevor
zugt Denn gerade bei TTL-ICs 
machen Schwankungen von 0,2 
bis 0 , 3  V schon einige Milliam
pere bei der Stromauf nähme 
aus.
Alte Karten wurden im dyna
mischen Betrieb am Bus gemes
sen, also stets bei ordnungsge
mäß funktionierendem Gesamt
system.

Interpretationen

Zur Auswertung der Ergebnisse 
in Tabelle l muß stets berück
sichtigt werden, wie viele und 
welche ICs getauscht wurden 
(Tabelle 2). In den Tabellen lie
ßen sich nicht alle Sachverhalte 
unterbringen.

JRMCnrt»
Obwohl nur zwei der kom
plexen ICs und zwölf LS-Chips 
getauscht wurden, ließ sich die 
Stromaufnahme fast auf die 
Hälfte reduzieren. Daß hier bei 
CMOS-Betrieb kein Unter
schied zwischen 5 und 7,5 MHz 
zu verzeichnen is t »egt daran, 
daß diese Karte nur als Port 
vom Host angesprochen wird 
und intern mit eigenem Takt 
(4 MHz) arbeitet
CMOS-DMA und -EPROM 
konnten nicht rechtzeitig be
schafft werden, hier bietet sich 
noch die Chance, den Stromver
brauch weiter zu senken. 7406 
und WD2797 gibt es nicht in 
CMOS, das LS04 (Quarzoszil
lator) wurde sicherheitshalber 
nicht getauscht. PALs und dy
namische RAMs wurden gene
rell nicht getauscht (siehe oben).

Urticsrd
Die Unicard stellt weitgehend 
I/O-Ports berat (Tastatur, 
Timer, Uhr und so weiter). Die 
angegebenen Werte sind aller
dings nicht unter ‘regulären’ 
Bedingungen zustandegekom- 
men, denn nur die CMOS- 
Version ist mit Terminierungs- 
widerständen bestückt, nur bei 
ihr läuft also das Netzteil für die

IFC-Karte
ersetzt: CPU und CTC (Z80A),

12 x LS

gleich: WD 2797, Z8GA-DMA* 1 EPROM, 
8 dyn. RAMs, 3 PALs, 1 x LSÖ4,
I x HC393,2 x 7406

Unicard
eisetzt 8253,1? x LS

gleich: Adreß-FROM, Uhrenchip (CMOS), 
1 x 75452,! x LS 92

Farbgrafikkarte CPU-Karte

ersetzt 6845,29 % LS ersetzt: 2 EPROMs, 8086,8259A, 
8288,8284,15 x LS

gleich: 2 staL RAMs, 1 EPROM, 6 PALs, 
I x 75451, Ix  75454, lxS04,

gleich: —

1 x LS76A

RAM-Karts I/O-Karte

ersetzt 15xLS ersetzt 8253/4,8255,8251A, 12 x LS

gleich: 32 dyn. RAMs, Adrsß-PROM, gleich: —■ ^
ixSOO Die Karten waren nicht vollständig, aber unterein

ander gleich bestückt
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Terminierung unter Last. Ob
wohl man also bei der bipolar 
bestückten Karte noch ein paar 
Milliampere drauflegen müßte, 
verbraucht die CMOS-Version 
deutlich weniger Strom als die 
bipolare.

Oszillator lief weder mit dem ei
gentlich vorgesehenem LS04 
noch mit HC-Typcn sonderlich 
'gut, sondern am besten mit ei
nem S04.

CPU-Karte
Für den LS92 gibt cs noch kei
nen HC-Ersatz, ebensowenig 
(unseres Wissens) wie für 
75xx-Typen.

Fmrbgraßktuvt»
Hier gab es (außer EPROM) 
nur einen komplexen Chip rum 
Austauschen, die statischen 
RAMs waren ohnehin schon 
CMOS-Low-power-Versionen. 
Zwar funktionierte der 6845 (Je
denfalls in dieser Karte) nur un
zureichend, aber sein Einsatz al
lein schlägt schon mit 0,1 A zu 
Buche. Abgesehen davon, daß 
die sechs PALs eine beträchtli
che ‘Grundlast’ bilden, zeigt 
sich vor allem, daß der Ersatz 
von 29 LS-ICs nur müde 0,2 A 
Einsparung bringt.
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Auf dieser Karte geh! es näm
lich recht lebhaft zu (immerhin 
werden hier 60ma! in der Se
kunde 128.000 Pixels über den 
Schirm gehetzt), und es wurde ja 
bereits erklärt, daß CMOS-ICs 
bei hoher dynamischer Bean
spruchung kaum Vorteile bie
ten. Da die Karte hauptsächlich 
mit sich, selbst beschäftigt ist, 
fallen unterschiedlich schnelle 
Zugriffe der CPU (5 und 
7.5 MHz) gar nicht ins Ge
wicht
Der 74LS76A wird nicht in 
HC-MOS gefertigt. Der Quarz-

Die CPU-Karte konnte voll
ständig in CMOS realisiert wer
den. Dabei wurden für alle kom
plexen Chips (8086, 8288, 8284 
und 8259A) die Versionen von 
NEC (V30, 71088, 71011 und 
71059) verwendet Bd dieser rei
nen CMOS-Version sicht man 
neben der faMOS geringen 
Stromauf nähme endlich auch 
mal deren Frequenzabh&ngig- 
keit wenngleich der Stnxnan- 
stieg geringer ausflUit als die 
Erhöhung der Frequenz.

Die Tabellen werte hinter dem 
Schrägs trich ergehen skh, wenn 
die aktiye Bustennimerung im 
System is t Diese wirkt skh bei 
anderen Karten kaum meßbar 
aus, denn die CPU-Karte hat 
mit Abstand die meisten Aus
gänge am Bus. Daß die CMOS- 
Karte dadurch stärker behütet 
wird, dürfte an dem anderen 
‘natürlichen* Ruhepotenüsd von 
CMOS-Au&gingea IkgezL

Hochinteressant aber dennoch 
die Tatsache, daß die dynami
sche def mei
sten ICs auf dieser Karte hier 
sehr gering ist, so daß eis be
trächtlicher EmsparefTckt zu re
gistrieren ist; denn eigentlich 
sollte man ja annehmen, daß 
gerade im Umfeld der CPU, der 
zentralen SchaltsteHe, ‘das Le
ben pulst’.

M M Km*
Die Werte für diese Karte sind 
nicht direkt vergleichbar, da die 
32 dynamischen RAM-Chips 
auf beiden Karten von unter
schiedlichen Herstellern sum 
men und dadurch Verfälschun
gen von 20 Prozent durchaus 
denkbar sind. Andererseits paßt 
die Stromersparnis durch den 
Tausch von 15 LS-Chips ganz 
gut ins Gesamtbild. Für das S- 
IC ließ sich kein funktionsfähi
ger HCT-Ersatz finden, ein 
FACT-Chip hätte möglicher- 
vmsc Chancen.

SO-Katta
Auch diese Karte konnte (in der 
verwendetes Teilbestückung) 
vöüig in CMOS realisiert wer
den. Hier habe ich zunächst mal 
Meß- and andere Fehler gesucht 
und schließlich den Drucker an- 
geschlossen, um zu sehen, ob die 
Karte überhaupt funktionierte. 
Und wie sie funktioniertes Auch 
de? Anschluß d a  Druckers er
höhte den Strombedarf nur um 
wenige Milliampere. Die Meß
ergebnisse dieser Karte demon
strieren in bester Weise, wie 
langsam Port-I/O stattfindet 
und wie massiv hier die mini
male statische Leistungsauf
nahme von CMOS-Cbips zur 
Geltung kommt.
Die komplexeren Chips (8255, 
8254, 825!) wurden wiederum 
durch die 710xx-Versionen von 
NEC ersetzt Beide Karten wa
ren zwar nicht maximal, aber 
gleichwertig bestückt . So fehl
ten beiden die V-24-Empftnger 
«ad jeein  Satz 8254/51.

Resümee
Der in CMOS aufgebaute c*t86 
benötigt in ungünstigster Kon
stellation, also bei l,5facher 
Taktfrequenz und mit Buster
minierung, weniger als die 
Hälfte Strom gegenüber der 
günstigsten bipolaren Ausfüh
rung -  und das, obwohl noch 
nicht alle möglichen ICs (zum 
Beispiel 40 dynamische RAMs) 
getauscht wurden.
Geht man mal davon aus, daß 
sich durch CMOS-PALs die 
Leistungsaufnahme der Farb
grafik karte nur auf die Hälfte 
der bipolar bestückten Karte 
senken ließe, auf der anderen 
Seite bei den ^ -o rien tie r ten  
Systemeinhdten aber Einspa
rungen bis zum 2öfachea mög
lich sind, soQte man ein rdnes 
CMOS-Systcra auf mindestens 
ein Drittel, warn meist gar a n  
Viertel der Stroinaufhahme ei
ner bipolaren Version bringen 
können.
Der geringere Strombedasf 
zieht mehrere Vorteik nach 
sich. Die Wärmeentwicklung im 
Systemgehäuse sinkt deutlich, 
und zwar sowohl auf den Sy- 
stempl&tinen als such am Netz
teil. Denn jedes W att Nutzlei
stung zieht -  je nach Wirkungs
grad des Netzteils - 0,2 bis I 
Watt Ycrlustkastimg (sprich 
Wärme) nach skh. So könnte 
man sich entweder an einer er
heblich gesteigerten Lebens
dauer kühlerer Bauteile ergöt
zen oder auf einen Lüfter ver
zichten.

CMOS kontra TTL
Die Vertreter der bedeutendsten Logik-Familien im Vergleich

Jörg Koch 
Frank Kremser

CMOS-Chips lange Zeit so 
langsam waren, bedarf es einer 
kleinen IC-Historie.

‘Klassifizierung’
Die beute am meisten verbreite
ten Logik-Familien. die im Mit
telpunkt dieses Beitrags stehen, 
werden in zwei große Klassen 
unterteilt. Dabei orientiert man 
sich an den verwendeten Halb
leiterbauelementen. die in bipo
lare und unipolare unterschie
den werden (siehe auch dritten 
Kasten).
Mittlerweile können die IC- 
Produzenten allein bet den bi
polaren Logik-ICs auf eine 
reichhaltige Palette zurück
blicken. Wir beschränken uns 
hier aber auf einen kleinen Aus
schnitt Wir lassen beispiels
weise durchaus bedeutende Ver
treter wie etwa die sehr schnel
len (und cnergieverschwenderi- 
schen) ECL-Typen ebenso au
ßer acht wie DTL- oder RTL- 
Chips, wobei letztere heute oh
nehin keine praktische Bedeu
tung mehr haben.
Zur Herstellung unipolarer 
Schaltkreise wird fast aus
schließlich eine besondere Art 
von Feldeffekt-Transistoren 
(FETs), die MOS-FETs, be
nutzt. Die Abkürzung MOS 
steht für Metall-Oxid-Semicon- 
ductor und soll zum Ausdruck

Die groß
herausgesteiften Erfolge 
bei RAMs, wo schon 
4-M Bit-Chips als 
Labor-Muster 
existieren, und bei 
Mikroprozessoren, die e s -  
wie etwa der V70 von NEC 
-  schon auf 375 000 
Transistorfurcktkmen 
bringen, überstrahlen den 
Fortschritt bei den 
‘Arbeitstieren* der 
DlgftaMEIektronik, den 
einfachen Logik-ICs. Die 
lange Zelt wegen Ihrer 
Langsamkeit Sn der 
Mikro-Computer«! 
'unbrauchbare*
CM OS-Technlk hält rum 
auch In diesem Bereich 
Einzug und Ist auf dem 
besten Weg, die ‘alten 
TTL-Hebsmgen* zu 
verdrängen.

Kein anderer Bereich wird so 
geprägt von spektakulären Er
findungen und neuen Technolo
gien wie die Entwicklung von 
Halbleiter-Chips. Der eine 
Trend ist k lar Durch eine per
manent gesteigerte Anzahl von 
Bauelement-Funktionen bei 
möglichst verringerter Chip- 
Fläche lassen sich immer kom
plexere und leistungsfähigere 
Chips bersteilen.
Der andere Trend geht zu im
mer noch schnelleren ICs, und 
oft genug gehen beide Richtun
gen Hand in Hand. Denn bei 
beiden Zielsetzungen hat man 
mit dem gleichen Problem zu 
kämpfen, das sich auf eine sehr 
simple Formel bringen läßt: Je 
mehr Bauteil-Funktionen auf 
gleichem Raum und je größer 
die Geschwindigkeit, desto war
mer wird's auf dem Chip.
Im folgenden wird auf den ak
tuellen Sund der Technik ein
gegangen, und es werden die 
charakteristischen Merkmale 
der meistverbreiteten IC-Gat
tungen beleuchtet. Um der 
Frage nachzuspüren, warum

bipolar

IC (int »prior tt Schatthrqta«)

wwipolor

T U  DU RTL w.sw p-»*«* *~Koncl Komplementär
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IS
ALS
AS
F

p MOS 
n MOS

CMOS

40001 
MC 
HCT 
FACT 
ACL

Die Heuptunterachaldung 
bei Integrierten 
Schaltkreisen nimmt man 
anhand der e ingesetzten 
Halbleiter-Bauelemente 
In ‘bipolar* und ‘unipolar* 
vor.

bringen, daß bei diesen FETs 
die Steuere lektrode (Gate) vom 
leitenden Kanal durch eine Si- 
Oxid-Schicht extrem gut isoliert 
ist (sehr hoher Eingangswider
stand).
Bei den MOS-Schaltungen wiM 
noch eine weitere Unterteilung 
in P- beziehungsweise NMOS 
(nur p- oder nur n-Kanal-FETs) 
und CMOS (p- und n-Kanal- 
FETs in komplementärer Schal-
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tungstechnik) vorgenommen. 
Viel« Mikroprozessoren (zum 
Beispiel 8080, 8086,68000) wer
den in NMOS-Technologie ge
fertigt. Die bedeutendsten Ver
treter der CMOS-Technologie 
waren bis vor kurzem die Lo- 
gik-ICs der 4000er Reihe.

TTL-Chronik
Im Laufe der Zeit sind insge
samt acht verschiedene 
TTL-Baureihcn entstanden. 
Hauptsächlich unterscheiden 
sie sich durch ihre Geschwindig
keit und Leistungsaufnahme. 
Die Baureihen sind alle unter
einander anschluß- und funk
tionskompatibel, was bedeutet, 
daß sic (weitgehend) gegenein
ander ausgetauscht werden 
können.

$tmnd*rtt-TTL
Die Produktion der 74-Stan-

dard-TTL-Reihe begann 1963, 
und diese IC-Urahnen werden 
(wenn auch verbessert) heute 
noch hergestellf und eingesetzt. 
Diese Logik-Familie war lange 
Zeit die preiswerteste, ist aber 
heute weitgehend von der mo
derneren LS-TTL-Serie (siehe 
unten) verdrängt worden.

Ltm-poww und
Vier Jahre nach der Standard- 
Serie kamen die 74-H-Typen 
(High-speed) auf den Markt. Sie 
waren zwar schneller als die 
Vorgänger, konnten sich wegen 
ihrer großen Leistungsauf
nahme jedoch nicht auf breiter 
Ebene durchsetzen. Gleichzeitig 
begann die Serienproduktion 
der 74-L-TTLs (Low-power). 
Die Leistungsaufnahme dieser 
Serie war zwar gering, aber da
für waren sic im Vergleich zur 
Standard-Serie fünf- bis zehn
mal langsamer.

Bei der L- und H-Serie hat man 
eigentlich keine technischen 
Neuerungen eingebracht, son
dern nur die Schaltungsausle
gung (schneller und größere Lei
stungsaufnahme beziehungs
weise umgekehrt) von Stan- 
dtrd-TTL variiert. Beide Serien 
sind inzwischen technologisch 
veraltet und werden nicht mehr 
produziert.

Sehom? und Lcrv̂ >mzî Scfra8ky
Die Möglichkeit. Schottky- 
Dioden in TTL-Chips zu inte
grieren. bedeutete einen gewal
tigen Fortschritt in der 
TTL-Tcchnoiogie. Die
Schottky-Diodc besitzt (durch 
Halbleiter-Metall- statt p-n- 
Übergang) eine geringere 
Schwdtenspannung als einfache 
Silizium-Dioden. Schaltet man 
sie parallel zur Basis-Kollek- 
tor-Diode herkömmlicher 
Transistoren, so geraten diese

nicht mehr vollständig in die 
Sättigung. Die so entstandenen 
Schottky^Fransistoren sind
ohne größere Leistungsauf
nahme deutlich schneller.
Die ersten Schottky-TTLs (74- 
S-xx) wurden ab 1969 produ
ziert. Vertreter dieser Gattung 
and etwa doppelt so schnell und 
haben eine etwas geringere Lei
stungsaufnahme als die der 
74-H-Serie.
Seit 1971 wird die mittlerweile 
am meisten eingesetzte 
74-LS-Famiiie (Low-pcwer- 
Schottky) produziert, die meh
rere hundert Mitglieder umfaßt. 
Bei diesen setzte man den Ge
schwindigkeitsvorteil allerdings 
durch hochohmigere Schal- 
tungsauskgung in einen deut
lich verringerten Leistungsbe
darf um, LS-Chips sind daher 
genauso schnell wie die ICs der 
Standard-Reihe, nehmen aber

our etwa ein Fünftel an Leistung 
4Uf.

Advmncmd Schatiky und 
Ady*acad Low-pomr-Schemy
1980 gesellte sich dann die 
?4-AL$-Reihe (Advanced 
Low-power-Schottky) und 1982 
die 74-AS-Faraüie (Advanced 
Schottky) zu den bisherigen 
hinzu. Diese repräsentieren im 
wesentlichen Fortschritte (ad
vanced heißt fortgeschritten}' 
durch Verfeinerungen der S- 
ttnd LS-Typen.
Schalttingstechnisch hat man 
beispielsweise die Eingangswi
derstände um den Faktor vier 
erhöhen können und durch <a- 
nen Schaltungstrick (einen so
genannten ‘Milter-Kilter’) die 
Einflüsse der Sperrschichtkapa- 
rität drastisch gesenkt.
Technologisch gelangen weitere 
Kapazitätssenkungen, indem

die Transistoren auf dem Chip 
statt mittels p-n-Übergängen 
durch Oxid-Schichten isoliert 
pnd die Chip-Strukturen insge
samt etwa um Faktor zwei ge
genüber LS-TTL verkleinert 
wurden.
AS-/ALS-Chips sind so ausge
legt, daß sie etwa doppelt so 
schnell sind wie die jeweils zu
grundeliegenden S-/LS-T ypen 
und dennoch nur halb soviel 
Leistungsaufnahme aufweisen. 
Auch bieten die A-Typen eine 
größere statische und dynami
sche Störsicherheit, höhere zu
lässige Impulsfrequenz, gerin
gere Temperaturabhängigkeit 
und einen größeren Eingangs- 
und Betriebsspannungsbereich.

FASTTTL
Nicht vergessen darf man die 
74-F-Reibe, die seit 1979 von 
Fairchild produziert wird. Das

*F steht für FAST, was natür
lich ‘schnell' assoziiert, aber laut 
Hersteller ‘Fairchild Advanced 
Schottky TTL* bedeutet. Ein ty
pisches F-Gatter ist doppelt so 
schnell wie ein ALS-Gatter und 
damit nur geringfügig langsa
mer als ein AS-Chip. Der Lei
stungsbedarf liegt etwa beim 
Vierfachen von ALS und etwa 
bei der Hälfte von AS.
Obwohl diese Chips ein günsti
geres Verhältnis von Leistungs
bedarf zu Geschwindigkeit auf
weisen als die AS-/ALS-Kon- 
kurrenz und auch eine große 
Typenvielfalt verfügbar ist, 
konnten sie bislang nicht die 
Bedeutung letzterer erringen.

Langsamer Start
Bei den integrierten Schaltun
gen mit unipolaren Halbleitern 
hat nnan vergleichsweise spät 
damit begonnen, auch die ‘klei

nen’ Logik-ICs (also mit gerin
gem Integrationsgrad) zu ferti
gen. Von speziell für Mikropro
zessor-Familien maßgeschnei
derten Puffern oder Multiple
xern abgesehen gibt es keine 
Logik-Chip-Familie in P- oder 
NMOS-Technik, sondern der 
Einstieg erfolgte gleich in 
CMOS.

Ende der 60er Jahre kam die 
erste CMOS-Reihc (CD 4000A) 
ohne Ausgangspufler auf den 
Markt. Diese Reihe wurde 1976 
von Typen der Familien CD 
beziehungsweise HEF 4Ö00B/ 
45Q0B mit gepufferten Ausgän
gen abgelöst und ist bis heute 
unverändert im Handel erhält
lich.
Diese ICs begründeten sozusa
gen den schlechten Ruf der 
CMOS-Technologie, nämlich

Der Leidensweg9
Detlef Grell
Als man 1959 bei Texas Instru
ments mit der Entwicklung in
tegrierter Schaltungen begann, 
war der FeldefTekt-Transistor 
erst zwei Jahre alt, seine Tech
nologie steckte also noch völlig 
in den Kinderschuhen. Kein 
Wunder also, daß der IC-Start 
mit dem 1947 erfundenen bi
polaren Transistor stattfand, 
zumal die nachher tatsächlich 
zur Integration verwendeten 
MOS-FETs sogar erst 1962 in 
Erscheinung traten.
Zu den bipolaren integrierten 
Schaltungen gab es somit jah
relang keine MOS-Konkur- 
rmz, so daß die TTL-Logik 
den Markt völlig beherrschte. 
Auch besaßen deren Hersteller 
bald einen Know-how-Vor
sprung. der sich in der Produk
tion von ICs mit Leistungsda
ten niederschlug, mit denen es 
die ersten MOS-ICs nicht auf
nehmen konnten. Der Makel 
daß bipolare Transistoren 
etwa die I5fachc Chip-Fläche 
von MOS-Transistoren benö
tigen. kam erst ziemlich spät 
2 um Tragen.
Denn in den Anfängen der In
tegration begnügte man sich 
(lange Zeit fertigungstechnisch 
bedingt) mit weniger ah 1000 
Transistoren pro Chip. Die da
mals entstandenen Digital-ICs

enthielten vorwiegend Inver
ter. Gatter. Fiipftops und ähn
liches. waren «ho allesamt ICs 
mit geringem Bedarf an Chip- 
Fläche. Man konnte die Schal
tungen auch recht niederohmig 
und damit schnell austegen. da 
bei den wenigen Bauelementen 
die Wärmcabführung relativ 
unkompliziert, war. Diese ICs 
gibt es heute noch, wenn auch 
inzwischen um ein Vielfaches 
verbessert, in Gestalt von 
TTL-Chips.

Der Erfolg der langsamen* 
MOS-ICs begann mit dem 
Wunsch nach höheren Integra- 
tionsdichten durch das Auf
kommen von Mikroprozesso
ren und Speicher-Chips. Der 
geringere Bedarf an Chip- 
Flache bei MOS beruht unter 
anderem darauf, daß bei Rei
henschaltung von FE Fs glei
cher Kanal-Polaritit der Drain 
des ersten ah  Source des fol
genden verwendet werden 
kann. MOS bietet aber noch 
mehr Vorteile:

-  Die höhere Integrations
dichte bedeutet eine kleinere 
Chip-Fläche und damit mehr 
ICs pro Wafer (das sind diese 
Silizium-Scheiben, auf denen 
man die ICs ‘züchtet*). Das 
führt zu einer besseren Aus

beute und dadurch zu geringe
ren Kosten.
-  MOS-FETs sind sehr hoch
ohmig. Dadurch kann die ge
samte Schaltungsauslegung 
ebenfalls hochohmiger ausfal- 
ien. wodurch die Leistungsauf
nahme (Wärmeentwicklung) 
sinkt. Letztlich ist auch die 
Begrenzung der Wärmeent
wicklung eine wichtige Vor
aussetzung für eine hohe Inte
grationsdichte.
-  Der HersteHungsprozeß war 
zumindest in den Anfängen 
einfacher und damit billiger als 
bei bipolaren Schaltungen.

Erkaufen mußte man sich diese 
Vorteile allerdings auch mit 
Nachteilen:
-  Die hochohmige Schaltungs
auslegung hat geringere Aus
gangsströme (T reiberleistung). 
verglichen mit bipolaren ICs. 
zur Folge.
-  Die kleinen Äusgangsströme 
begrenzen auch chipintern 
ganz erheblich die Schallge
schwindigkeit. weil parasitäre 
(ungewollte, aber unvermeidli
che und bei CMOS recht hohe), 
Kapazitäten nur sehr langsam 
umgeladcn werden können.
-  Bei einigen MOS-Technolo- 
gien sind wegen abweichender

Betriebsspannungen Konver
ter für Schaltschwellen und 
Schaltpege! erforderlich, um 
etwa die Zusammenarbeit mit 
TTL-ICs zu ermöglichen.

Warum machte man die her- 
stellungstcchnisch inzwischen 
günstigeren MOS-ICs nicht 
niederohmiger und damit 
schneller? Und warum machte 
man bipolare ICs nicht hoch
ohmiger und der Höchstinte
gration zugänglich?

Nun, man machte beides, aber 
hier gibt es prinzipbedingte 
Barrieren. Bipolare Transisto
ren brauchen zu ihrer Funk
tion einen Steuerstrom, FETs 
kommen mit einer Spannung 
aus. MOS-FETs sind daher 
von ‘Natur aus* an den Eingän
gen so hochohmig, wie es bi
polare Transistoren nie sein 
können.
Ein hochohmiger Eingang be
deutet nun allerdings nicht 
zwangsläufig auch einen hoch
ohmigen Ausgang (kleiner 
Ausgangsstrom), und so hätte 
die MOS-Technologie schnell 
alle Trümpfe in der Hand ge
habt. wenn es frühzeitig gelun
gen wäre, die Kanal-Wider
stände zu senken. Aber wenn 
man die Kanäle vergrößerte 
(anders konnte mar. zuerst 
nicht Vorgehen), erhöhte sich 
proportional die Eingangska
pazität. und die Schallge
schwindigkeit blieb weitge
hend konstant.

Etngangskapazitäten waren 
bei bipolaren Transistoren nie 
das Hauptproblem, schon sehr 
früh hatte man deren Auswir
kungen auf kaum noch stö
rende Größenordnungen ver
mindert. Man hatte vor allem 
Probleme, leitende Transisto
ren schnell wieder abzuschal
len (langsame Ladungsträger- 
Rekombination in der Basis). 
Hier erzielte man Fortschritte 
durch immer dünnere Basis- 
Schichten und gezieltes Verun
reinigen mit Gold-Atomen.

Bei den FETs jedoch kämpfte 
man verbissen um die Verrin
gerung der Kapazitäten (durch 
Gestaltung von Gate und Ka
nal. vor allem aber auch durch 
Verkleinerung der Gcsamt- 
strukiur) und Senkung der 
Kanal-Widersiändc durch im
mer raffiniertere Herstel
lungsverfahren.

Der ‘Leidensweg* der MÖS- 
Technik begann mit PMOS. 
weil man den Herstellungspro- 
zeS am besten beherrschte. Die 
ersten PMOS-ICs benötigten 
allerdings ungünstig hone (bis 
29 V) und mehrere Betriebs
spannungen. Nach diversen 
Verbesserungen der PMOS- 
Technologie bekam man end
lich die NMOS-Technologie in 
den Griff. Die dreifach höhere 
Ladungsträgerbewcgychkeit 
%on Elektronen in n-Kanal- 
FETs gegenüber den Löchern 
in PMOS-FETs machten diese

FETs wesentlich niederohmi
ger und damit schneller.

Aber wie bei bipolaren Schal
tungen fließt in N- und 
PMQS-Oattem (schahungsbe- 
dingt) immer ein Betriebs
strom, der zu einer permanen

ten Leistungsaufnahme führt. 
Wenn man hingegen jede 
Schalterstufe sowohl aus ei
nem n- als auch einem p-Ka- 
nal-FET wie bei einer komple
mentären Verstärker-Stufe 
kombiniert, fließt ein nennens
werter Strom nur noch in den

Bei einfachen 
MOS-Schaltungen fließ! ln 
Jeder Stuf® «ln 
BeSrtöbeatrom, w ährend 
bei CMOS immer mar 
e iner der kom plem entären 
Traneifttoren leitet. Ober die 
Veretftrkerslufe selbst ai*o 
kein Stromfluß erfo lg t

Umsch&limomenten, weil 
dann beide Transistoren kurz
zeitig teiten.
Die Leistungseinsparung bei 
CMOS (etwa 10 nW) gegen
über NMOS (etwa 0,1 mW 
pro Gatter) ist gewaltig, auch 
wenn dieser Wert nur für den 
statischen Betrieb gilt, also 
wenn keine Pegel wechsel erfol
gen. Deshalb zieht man für 
Vergleiche oft das Geschwin-

digkeits-Leistungs-Produkt
heran.
An diesem Wert kann man di
rekt ablesen, ob ein Chip nur 
auf Kosten höherer Leistungs
aufnahme schneller gemacht 
wurde oder ob er bei Berück
sichtigung beider Aspekte Vor- 
beziehungsweise Nachteile bie
tet. Texas Instruments gibt 
zum Beispiel für HC einen 
Wert von 1.2, für ALS 4,0 
Picojoule bei 100 kHz an.
Man brauchte in CMOS nun 
allerdings doppelt so viele 
FETs wie bisher, und diese 
mußten tcchnologiebedingt 
gut voneinander isoliert wer
den. Auch wurden sehr bald 
kräftigere Ausgangstreiber in* 
die Schaltung aufgenommen. 
Führen alle drei Punkte zu ei
ner Verringerung der Integra- 
tionsdichte, erhöhen die zu
sätzlichen Verstärker auch 
noch die Signaldurchlaufzeit.

Alles in altem war die Herstel
lung von ICs in CMOS um ein 
Mehrfaches aufwendiger als in 
der bis dato favorisierten 
NMOS-Technologie. Und wa
ren die ersten CMOS-Chips 
der 4000er Reihe auch ziemlich 
‘lahme Krücken*, so waren sie 
beispielsweise für Geräte mit 
Batteriebetrieb die einzig sinn
volle Lösung. Und die neue
sten Vertreter der HCT- und 
(F)ACT-Serie zeigen deutlich, 
daß sich der ‘Fonschritts
kampf gelohnt hat.
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Die wichtigsten 
Kennwerte von gfingigen 
CMOS- und TTL-LoglMCs, 
Leistung saufnehm e und 
Schaltgeschwindigkeit,
Im Vergleich. Angegeben 
sind die Durchnlttswerte 
»Ines NAND-Gatter*.

furchtbar langsam zu sein. Mit 
einer typischen Verzögerungs
zeit von 50 Nanosekunden bei 
5 V und etwa 25 bei einer 
TTL-un vrrt rägl ichcn Betriebs
spannung von 10 V konnten sie 
nur durch ihren geringen Lei
stungsbedarf bei langsamen An
wendungen und ihre hohe Stör- 
siöberhdt einige Marktbedeu
tung erringen. Nachteilig bei 
diesen ICs ist weiterhin, daß sie 
im Regelfall nur wenig Aus
gangsstrom liefern und damit 
meist nur einen LS-Eingang 
treiben können.

Eingang in extrem langsame 
Schaltungen.

H êp*wS*CMOS
Mit der neuen Silicon-Gate- 
Technologie mit Oxid-Isolation 
führte man Anfang der 80er 
Jahre die 74-HC-Familie 
(High-speed-CMOS) und die 
74-HCT-Rrihe (High-speed- 
CMOS mit TTL-kompatiblen 
Eingängen) ein. Beide orientie
ren sich, was Pinout, Betriebs
spannungsbereich (5 V) und 
Logik-Funktionen betrifft, an 
den gängigsten TTL-Chips. Da
mit treten sie in direkte Konkur
renz zu den LS-Typen, mit de
nen sie weitgehend austausch
bar sind.
Es werden aber wohl nicht alle 
(zum Teil ja auch schon veralte
ten) Typen des TTL-Spcktrums 
in H igh-speed-CM OS berge- 
stellt werden, auf der anderen

will, so sollte man die darauf 
abgestimmte HCT-Serie ver
wenden und beachten, daß die 
HC(T)-Chips nur die halbe 
Treiberleistung von LS-TTLs 
haben (mehr dazu im Beitrag 
‘HCT kontra LS in der Praxis* 
in diesem Heft).

Adrmnctd CMOS
Schon die BO/HCT-Land 
schaft ist nicht ganz einheitlich, 
was technische Daten betrifft, 
und bei den Advanced CMOS- 
Chips (AC-/ACT) gilt das noch 
viel mehr. So besteht im Mo
ment anscheinend nicht das 
Verlangen, einen verbindlichen 
CMOS-Standard zu schaffen, 
sondern die Hersteller versu
chen derzeit, sich mit ‘Traum
daten * gegenseitig zu übertref
fen. Diesen Sachverhalt sollten 
Sie auch bei der Bewertung un
serer Tabellen berücksichtigen,

Zusammen mit den gepufferten 
4000cm wurde die 74-C-Familie 
angeführt. Die Mitglieder die
ser Familie weisen die Lei
stungsdaten der4000-Reihe auf, 
verfügen jedoch über die An- 
schlußbeJcgung der Stan
dard-TTLs und sind weitgehend 
funktionskompatibel. Sie konn
ten aber weder die 4000er Reihe 
verdrängen, noch weckten sie 
sonderliche Begeisterung im La
ger der TTL-Anwender. Allen
falls fanden sie als leistungsspa- 
render Ersatz für LSL-ICs 
(langsame störsichcre Logik)

Kennwert HCT FACT ALS AS Einheit
Betriebsspann ungsbereich min. Vü 2,0 4^ 43 V

max. W> 6,0 5.5 53 V
Temperaturbereich min. -40 -40 0 0 ° c

max. +85 +85 +70 +70 ° c
Störsp&nnungsabstand low 0,7 1J25 03 03 V
(worst case, statisch) high 2S 1,25 0,7 OJ V
Treiberstrom 1 ^ 4.0 24,0 0,4 2,0 mA

»Ol 4J) 24,0 8.0 20,0 mA
DC-Fan-out 74xx0Q, jeweös 10 60 20 50 LS-Lastenungünstigster Wert aus high/low

Leistungsaufnahme statisch (unterhalb 10 uW) 1,0 83 mW/Gatter
bei 1 MHz 0,17 0,8 U 83 mW/Gaüer

Geschwmdigkdts-Leistungs-Produki 1,4 0,4 4,0 13(bei 100 kHz, Q, *■ 15pF) PJ

typische VeraögemngszeH eines 20*) 8,0 13,0 5,874xxl38 bei Cl •  50pF ns

Mindestwert der maximales 24 100 35 125 MHzTaktfrequenz eines D-FF 74xx3?4

*) vermutlich bei Ci -  15 pF
Das (era « te fU u te  GfadnHadigkeks-L'teMga-Prwdsfe CS^ed Pwwr Prwdad) wird i» keiee« w aeror ndilreiebei
OaleRbacscf defiaiert. Etwas Piwfctanea a lt  des W ert« ha TI-PadcH-Gaide ernfe, da» dert das Prwdaki srs tyabcher
VenStemagszeU (siebe Bild Saks ab « )  mmt LefctratEsfnhrs* bei IM kH i « e « e b e *  wird,
Alk Dates der Nkhs-FACT-4C* w ard« deal TI-Packt+Gaide VaU, 2485 « t a m s e a ,  da des« is aid» seblSssk warm.
Elae OMIch« Tabefte rm FalrcbHd rieft n a t Beispiel dw Gescbwi*diAtitB-Letsl*ai$-Pr»dekt Är statisches Relriei
(».91) d a m  AL5-We«t t«  «,0 ( J  (e«rrtSber,aad bei der VeRSfemssxeh des n l3 8  gibt « n  » r  ALS 8 ^  as a». Obevba^t
sdekaet sich das FACT-Sach m  Fafathöd darefe daseradrW5dersi»iebe rw Ische» Teriverteai aad Grafik« aad r$fii(aa-
« H a g fk b «  Werteagabea la dea DateabdOe« « a .  Wfcr habee daher «e «iaahw M fx!«  Werte n s  d m  FACT-Back *e-
bo« » «  aad teuvm e GraSkea « trap eü efl D m a b W a a d a e  Tabrfk «lebt Iberbe wertes.

Die charakteristiachan 
Warte et na« ALS- and einet 
FACT-Chlps, zweier der zur 
Zelt modernsten Vertreter 
•us dem TTL- und 
CMOS-Dereich, Im direkten 
Vergleich.

Seite gibt es statt dessen einige 
höherintegrierte Typen aus der 
400öer Reihe und völlige Neu
entwicklungen.
Die meisten HCfO-Chips kön-# 
nen es in puncto Gesch windig-* 
keil und Ausgangsstrom mit 
den LS-Typen aufnehmen.
Wenn man aber LS-TTL-Chips 
zwecks Stromerspamis durch 
High-speed-CMOS ersetzen

denn fast jeder Hersteller kitzelt 
hier und da noch eine Nano- 
sekunde weniger Gatter Laufzeit 
und ein Milliampere Traber
strom mehr heraus.
Die FACT-Seric von Fairchild 
ist ein solches Musterbeispiel 
für Advanced CMOS-ICs, bei 
deren Schaffung alle herstel- 
lungstechnischen Register gezo
gen und in beeindruckender

N anohenry b lockieren den Fortschritt
Neue IC-Anschlußbelegung für schnellere Chips

Eberhard Meyer
Seit Einführung der Logik-ICs 
ist ihr Produkt aus Geschwin
digkeit und Leistungsver
brauch so weit verringert wor- 

[ den, daß die AS-Familie be- 
' ginnt, der superschnellen 

ECL-Logik Konkurrenz zu 
machen. Es zeichnet sich auch 
immer deutlicher ab, daß die 
zukünftige Entwicklung von 
bipolar zu CMOS tendiert 
denn schon schickt sich die 
neueste Chip-Generation in 
Advanced CMOS an. der Ad
vanced Schottky-Logik den 
Rang abzulaufen. ; ..*■ '
Im Moment steht der zügigen 
Einführung der Chips in Ad
vanced CMOS aber Uneinig
keit der Hersteller darüber im 
Wege, wie ein ganz bestimmter 
physikalischer Effekt am be
sten zu behandeln ist: Selbst in 
den Entwicklungsiabon der 
Halbleiterindustrie hat man 
offensichtlich die massiven 
Störungen unterschätzt die die 
Induktivität der feinen Drähte 
vom eigentlichen Chip zu den 
Gehäuseanschlüssen verursa
chen können.

f.: Und dabei sind die Vorgänge 
(hinterher ist man immer 
schlauer) leicht erklärbar: Stel
len Sie »ich vor. Sie schalten in 
die GND- und 5-V-Leitung ei- 

V nes 74HC245 je eine kleine 
Spule. Im statischen Betrieb 
wird dies keine Auswirkungen 
haben, denn der Gleichspan- 

r  nungsabfall über den Spulen 
ist vemachlässigbar klein.

Wenn jedoch durch Änderung 
der Eingangspegel ein Aus
gang umschattet zieht das IC 
eine kleine Stromspitze über 
die Zuleitungen der Stromver- 

i sorgung. Dort jedoch verhin- f. 
dem die Induktivitäten einen 
schnellen Stromanstieg. Die 
Folge ist sowohl ein Einbruch 
der positiven Versorgungs- 
Spannung um vielleicht 0.5 V 
auf 4.5 V als auch ein *Abhc- 
ben* des GND-Pin auf zum 
Beispiel 0.5 V.
Je mehr Ausgänge dieses 
74HC245 gleichzeitig schalten, 
desto stärker tritt dieser Effekt 
in Erscheinung. Und wenn sie
ben der acht möglichen Treiber

gleichzeitig ihren Ausgangszu- 
stand wechseln (was gar nicht ]} 
so selten passiert), wird am t; 
Ausgang des achten Gatters 
eine erhebliche Störumpütode i.f 
zu messen sein. s
Kurze Zeit nach Auslieferung 

. der ersten Muster von ACL- 
Bausteinen beklagten die Ent- 
Wickler seltsame Effekte. Ob- "■ 
wohl man den IQ  im einzelnen 
nichts Fehlerhaftes ‘nachmes- 
aen* konnte, funktionierten die 
damit aufgebauten Schahun- .?

C ^  gen nicht einwandfrei, ln den jj 
Labors von Texas Instruments A 
stellte man dann tatsächlich * 
fest, daß die Induktivität von * 
!4nH, die die Versorgungslei- * 
tungen im Innern eines Jöpoli- i 
gen D1L-IQ aufweisen, beim 
Umschalten mehrer Ausginge 4 
tatsächlich zum Problem wer- « 
den.
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Da die Störspannung direkt 
.proportional zur Induktivität 
und zur Slromanstiegsge- 
schwindigkeit ist (u « - L  * 
di/dt). gibt es genau zwei 
Wege, des Problems Herr za 
werden: \
Zum einen könnte man die 
Stromspitzen verkleinern und 
die Flanken flacher machen. 
Dtes kollidiert jedoch mit dem 
Bemühen um die größtmögli
che Arbeitsgeschwindigkeit 
der ICs. Zum anderen kann 
man versuchen, die Induktivi
tät der Zuleitungen zu verrin
gern.
Den ersten Weg beschreitet 
eine Gruppe mit der Firma 
Fairchild an der Spitze, die mh 
ihrer FACT-Logik nicht das 
Allerletzte an Geschwindigkeit 
herausholt, dafür aber die ICs 
mit der herkömmlichen 
TTL-Anschlußbeiegung an
bietet. Unter Führung von 
Texas Instruments versucht die 
zweite Gruppe den radikalen 
Neubeginn der anderen Lo
sung. - h y  *
Die StromversorgungsJeitun- 
gen der neuen ACL-Bausteine 
liegen nicht mehr an den Ecken 
der IC-Gehäuse, sondern in 
der Mitte. Dieses neue Layout 
wird als ‘Center-Pinning* im 
Gegensatz zum traditionellen

■ < fi9 1  »nW r. . .w - i  '
Der gut« alt« 244 Im 
Center-Pinnirtg-GehftuM 
hat vier Seine mehr. Die 
IndufcftvHlt beträgt dadurch 
an GND mir noch 1,2nH, 
an +5 VIJnH.

*End-Pinning' bezeichnet. Um 
die Zuleitungsinduktivität wei
ter zu verringern, hat man so
gar mehrere GND- und 5-V- 
Pins vorgesehen.
Immerhin gelang es dadurch, 
die störenden Induktivitäten 
zum Beispiel beim oben ge
nannten 245 auretwa ein Zehn
tel des ursprünglichen Wertes 
zu senken. Im verkleinerten

SO-Gehäuse (für Obcrflächen- 
montage)rsinkt die Induktivi
tät noch einmal um den Faktor 
zwei. Es sind also Werte von 
deutlich unter ! nH erreich
bar.
Allerdings erfordern die neuen 
Gehäuse zunächst ein Um den
ken bei den Schaftungscnt- 
wicklem. und wegen der er
höhten Anzahl Pins kommt ihr 
Einsatz auch etwas teurer. Am 

; unangenehmsten aber dürfte 
; sein, daß das neue Pinout die 

Umrüstung bestehender Pro
dukte auf ACL verhindert.
Für den Markterfolg des neuen 
Konzepts ist aber auch die in
ternationale Normung ent
scheidend. Nur diese stellt dem 

. Anwender eine störungsfreie 
. Belieferung durch mehr als ei
nen Anbieter über lange Zeit
räume hinaus sicher. Deshalb 

/versucht TI zur Zeit, für das 
neue Pinout der ACL-Serie 
eine Normung durchzusetzen, 
woran der Konkurrenz natür
lich gar nichts liegt. Ein ande
res Pinout sei nicht erforder
lich, da man die Stromspitzen 
auch technologisch in dm  
Griff bekomme, heißt es beim 
Kontrahenten.
Doch selbst wenn Fairchilds 
Auffassung zum gegenwärti
gen Zeitpunkt vertretbar ist. 
werden noch schnellere Lo
gik-Familien in Zukunft wie
der den Ruf nach dem Center- 
Pinning laut werden lassen. So 
hat sich Texas Instruments bei 
ACL, der derzeit schnellsten 
CMOS-Familic, jetzt schon 
auf das Center-Pinning festge
legt. Damit dürfte ein heftiger 
Kampf um den Markt der 90er 
Jahre eingeleitet worden sein.

blaue Linie : 7 Ausgänge Schotten gleichzeitig out Low-Pegel 
schwarze Linie: der nicht geschaltete Ausgang’bvf Low-Pegel"

Im altan Comer-PInnlng-GehÄuse können beim 
Umschalten vieler Auaglnge so starte Einbrüche der 
Betriebsspannung entstehen, daß auch statische Ausginge 
‘In Bewegung* geraten können. -



W elter  PlUer 
Rohnenctrasse «

C H ' 8835 F eu sisb erg
Tel. 01/784 74 18 _  mmBörse
S o f t w a r e  'M o d e l l  I TRS 8 0 ( a u s  1L i qu i d a t  i o n )

E » e n g l i s c h  /  D = d e u t s c h

A c c o u n t s  R e c e i v a b l e E DH. 1 5 .

B u s i n e s s  h a i l i n g  L i s t E "

D isk  H a i l i n g  L i s t E ~

I n v e n t o r y  C o n t r o l E "

M a n u f a c t u r in g  I n v e n t o r y  C o n t r . E

D isk  O p e r a t i n g  S y s t .  D is k  B a s i c E **

I n v e n t o r y  C o n t r o l  S y s t e m D -

FIBU H a u p t b u c h h a l t u n g  D - S y s t e m D "

A d r e s s e n e r f a s s u n g  ( V e r e i n e ) D **

G e s c h ä f t s a d r e s s  P rogram m D "

V e r s a f i l e  ( I n f o - S y s t e m  A u f b a u ) D ~

T e rm in  Ü b e r w a c h u n g D

W ä rm eb ed a rf B e r e c h n u n g D

S o r t  i e r - R o u t  i n e D
j*'

DH. 5 .

5  S p i e l e  a u f  K a s e t t e n E ~

FORTRAN ( a u s v e r k a u f t  e v e n t .  C o p y ) E DH. 8 0 .

E d i t o r / A s s e m b le r  (M a c r o  8 0 ) E 8 0 .

B e d ie n u n g s h a n d b u c h  m it  B a s i c D g r a t  i s

L i e f e r u n g  s o l a n g e  V o r r a t

V e r s a n d k o s t e n  A n t e i l DH. 5

_ böR®e
Angebot!«.

__ BÖE®e 72

" s kt,'r r ' V o r s t e i i
2/87 hat ™ der pASCAL inf1*“"9 des 
Angebot Her- Waldherrte;"*tional
S r i „ „

In fQ r '.a t i  k ab t»M u !T 'a3i U"‘ h * t  t ü r  — -r::ch‘"”' Ä ,* ’, *«■ 
~"ÄK3Lü:

S“ S3̂ C“‘s r  
*. S£ £ -

co n tro l e r  f ü r ' ^ o * '1'
Zu den Maseh7 a ° ’~  °M

und M ^ i  t ^ Öre" natürlich
D^uc9Lnra lhandb^ -  BOWie d ie*JC kerumschal t e r  *  •
Computer an ein f ln 1 (vier 
*0 0 .—  DM e in e "  M u c k e r , Vß

Gesucht: BSORT M4, BSOW 
Wer hat für diese PrograM* 
die Anleitung?
H . O berm ann

******* neues

A« * ? * * * ® 4• » » * * * * *

* * " - * - « *$(/se

i  *

e r h a l t e n d e ! - “ 0 * 1 *  k ö n n e n

Michael Waldherr
7090 S S T  Bra8en 31 

tilwangen/Jagst
Tel-  07961 ? 6994

Preiswert, nicht billig!!-

seit ca. einem Jahr habe i 
- 4p. Genau so lange

Kauf des 4p
_ » e i n nMÖdel 4p. Genau «o  lan ge  - e n .
In te re ssen ten  e in ,  kur* vor dem KaU^ t  be i mir^ ® i .s c h a f f t e r  M on itor ungenutzt be i fflir 
e r r  K e l le r .  Es h an de lt s ic h  dabei um einen
n 31 _ _____ ^rmnnitor mit grüner Bi 1 ri

e h nun 
steht 
ange-

scha-f-fter M onitor ungern 
K e l le r .  Es h an d e lt  s ic l i
Zenith Computer monitor
rö h rp . Der M onitor war p rak tisch

.4  l j i  a  n i

Zenith Computermonitor mit grüner Bi)
X ”  D -r  M onitor - r  p r . k l , « : ^  -  JJ

“ - ‘ " ‘j :  “ . r . v o T i ^  S '  —

" “ S o l  « r  .20,- PH «F——tpg.t.» ~ p
dem Gerät trennen. Wer also onen n ^ n  
Monitor braucht, gleich bei mir melden.

Kf\n*kA*kiA. (ttve/rmcMrvfi
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1 400 ,
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H a llo  K o lle g e n ,

irg en d  jemand h at e i c h  in  l e t z t e n  C lu b in fo  b esc h w ert, dag e in ig e  
nur p a s s iv e  M itg l ie d e r  s in d ,  da ic h  mich auch damit angesprochen  
fü h le  und e s  n ir  so  langsam  r e ic h t  mich mit e in en  B e tr ie b ssy s te m  
herum zu Ä rgern werde ic h  j e t z t  a k t iv .
Von KJ habe ic h  « i r  e in  HDQS b e s t e l l t ,  da d ie s e r  aber nur 40  
Track Laufwerke h at war n ic h t s  n i t  HDOS. Nach e in  paar T e le fo n 
an ru fen  h a t t e  ic h  den P e te r  S p ieß  an der S tr ip p e . Er s a g te  m ir, 
daß er  e in  HOGS au f 80 Track habe und ic h  sa n d te  ihm e in e  O isk . 
Mit fo lg e n d e n  PD -Param etern
TI-EHK , TO- 6,SP*80,SE K *36,SU Z «0, EIB^ß, SB IV -48, AEIV-6 
O ie Antwort l i e ß  n ic h t  la n g e  auf s i c h  w arten . L eid er t r a t  k e in  
E rfolQ  ©in b e i e in e n  a n b o o ten , e s  e r s c h ie n  nur "HDOS" so n s t  
n ic h ts  w ie b e i  K J's D isk . Da ic h  a n d e r w e it ig  b e s c h ä f t ig t  war 
kam ic h  e r s t  j e t z t  dazu n ir  d ie  Sache etw as genauer an zu seh en . 
Ic h  sc h a u te  ein m al in  d ie  " te c h n is c h e  B eschreibung" des G en ies  
und s ie h e  d a , da gab e s  au f d er F lop p y k a rte  Jumper. Ich  e r in 
n e r te  mich auch dunkel d aran , daß a l s  ic h  mein " S p ie lzeu g"  
bekam e in  Ä h n lich er  F e h le r  b esta n d  und e in  Herr MOLDEN von TCS 
mir s a g te  ic h  s o l l e  den o b e r s te n  Jumper nach ganz oben s te c k e n ,  
danach l i e f  a l l e s .  A lso  kurz d ie se n  w ieder nach unten  und s ie h e  
da e s  m e ld e te  s i c h  HDDS. So e r s t e s  H in d ern is überwunden.
Aber schon  t a t e n  s i c h  neue Problem e a u f .
1 .0 i e  H o c h p fe i l t a s t e  i s t  m it ft b e le g t
Z.KEY/CMD lä u f t  n ic h t  mehr Shorthand von BASIC s in d  weg und d ie  

T e s t a tu r e n t p r e l lr o u t in e
3 . Entweder b in  ic h  zu dumm das Handbuch zu le s e n  oder kann mir 

jemand m i t t e i l e n  w ie man z .B . d ie  schönen C opybefeh le e in g ib t  
w ie z .B . m it IDL o d er FRAG e t c .

V ie l l e i c h t  f in d e t  s i c h  auch jemand der mir AMLEIT/DOS und 
REFCARD/DOS a u sd r u c k t . da ic h  k e in e  B esch reib u n g von TSCRIPS 
habe und k e in e n  p a ssen d en  D rucker.

Apropos Drucker und Hardware e t c .
Ich  habe e in e n  G en ie  I I S  ( e in e n  der E r s te n ) ,
2 780k L aufw erke 80 Track DS/DÜ.
1 H P-ThinkJet D ru ck er,
Ä rgere m ich m it GDOS und HDOS herum,
a l s  T e x tv e r a r b e itu n g  habe ic h  NAME/CMD von TCS (A sem bler) 
g e s c h ä f t l i c h  a r b e i t e  ic h  mit grö ß eren  M aschienen w ie:
P D P U /Z 3 .11/23+  m it RTt I ,1 1 /7 3  m it RSX und s e i t  neuestem  mit 
einem  Siem ens P C 16-20 (m it 8028G) und MSDOS b is  j e t z t  aber  
vorw iegen d  a l s  B en u tzer  von f e r t ig e r  S o ftw a re .

HER
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D E R  —  E> I  EI 
m a c h t  m i  r~

(Ein L e s e r b r ie f )

—  D A S  
S p a ß  ! *■

*

Liebe Freunde (und F r e u n d innen?) der
ms.tr* r\ i

letzten GEN1-, T RS-I-,

P E R S 1 - ,  1N D 2 -  und M 0 H 1 K - A N E R  /
Seid ihr zum letzten Gerangel gerüstet.- 
Schilde, auch Klingen u n d  Nasen geputzt?
E ingernäoel und Bärte g e s tutzt?
Ob's euch nach N i d e r s p r u c h  dann noch gelüstet??

H i n r e i c h e n d  unbel i e b t  bin ich inzwischen wegen meiner s t ä n d i g e n  
N ö r g e l e i  über Orthog r a p h i e  u n d  I n t e rpunktion. Genau das 
N i c h t ,  um die Schreiber zu b e l e h r e n  oder gar zu . Das
k ö n n t e  dem Zustrom an Beiträgen s c h a d e n  Es »icfct#
n ü t z e n ). Nein: Neil es e g o i s t i s c h  zst un d  unwahrhaftzg, sich b e

j l n c T ' F r a n z o s e  adligen Geblüts, direkter 
Montesquieu,der einige Nochen mein G ast war, schrieb das e r b ä r m 
l i c hste F r a nzösisch, das ich je gelesen. Daraufhin von mir (wie 
immer/) a n g e s p r o c h e n , antwo r t e t e  er nur: "Comme ci, c omme F m
c ” st la vie/C est ne pas i m p o r t a n t e / ’ D i e s e s  ’ Laissez f a i r e ’ ist
die w a hre F r e i h e i t  von u n geliebten Zwängen...  __

S c h l i e ß l i c h  ist es ja auch tfnserg Sache, was wir mit u n d  « 
u n s erer Sprache machen -  mit u n s e r e m  Eigen t u m  dürfen m a -
Z h e n ~ ~ w a s  uns beliebt {??>. Aber nicht mit dem anderer Leute. Auch 

n i c h t  mit dem Englischen. Oder den lediglich ’eing e d e u t s c h t e n

N o r t o n . s o n  ^  > y t  den e nglischen Begri f f e n  machen, die nun wohl 
u n a u s r o t t b a r  in die ’F a c h s p r a c h e ’ eingeg a n g e n  sind?

Nit der Artike l s u c h e  f ä ngt es b e r eits an/ Heißt es nun 
" d er F i l e "  —  " d i e  F i l e "  —  o d e r  " d a s  File** ?

Alle drei Artikel sind in G e b r a u c h . Nüssen zwei nicht falsch sein
Nas heißt hier "f a l s c h " oder "ri c h t i g " ?  Ich habe lange hie r ü b e r  

n a c h g e d a c h t .  (Lacht nicht/ Ihr habt B e s s e r e s  zu tun/)
Der Engländer u n t e r s c h e i d e t  die Geschl e c h t e r  nicht. (Der Fran  

z o s e  kennt w enigstens zwei/) S a c h l i c h  u n d  n ü c h t e r n , wie er is , 
k e n n t  er nur " f r f r e e "  -  für ihn offen b a r  Ausdruck  
der S a c h lichkeit, a lso S ä c h lichkeiti Als kühler Rechner  

n e u tral und weder männl i c h  noch w e i b l i c h  (seine I a n 9St
ü b e r v ö l k e r t  - stellt e uch das vor/ *  Yet man verwechsle N e u t r a 
lität nicht mit O b j ektivität, you know: ’Right or w r o n g  - m y

Sollten wir uns s o m i t  s t ä n d i g  des Artik e l s  ’d a s ’ b e f l e i ß i g e n ?

D a s '  Computer -  d a s  D i s k e t t e  -  d a s  C h i p  -  d a s  P i n  -  d a s  I n t e r p r e t e r  
d a s  C o m p i l e r  -  d a s  C P U  -  d a s  R e c o r d  usw.us-f.? Klingt k o m i s c h ,  

n i c h t ?  *  Nicht komisch klingt jedoch:
D a s  K e y b o a r d  -  d a s  M a n u a l  ~  d a s  M e m o r y  -  d a s  Byte!

O f f e n b a r  d o V h  d a V a n , daß wir bei A n h ö r u n g  und B e n u t z u n g  der ■«•****'> 
B e g r i f f e  sofort unbewußt an ihr deuts c h e s  Analogon denken u n d  des 
halb dafür den e n t s prechenden deutschen Artikel benutzen. Denn

D a s ^ T ^ s t e n i e l d  -  d a s  H a n d b u c h  -  d a s  ß e d ä c h t n i s  -  d a s  W o r t  u s w .

Hingegen sagen Mir nicht:
D a s  R e c h n e r ,  s o n d e r n  d e r  R e c h n e r  
D a s  S c h e i b e ,  s o n d e r n  d i e  S c h e i b e
D a s  B a u s t e i n ,  s o n d e r n  d e r  ------
D a s  S t i f t  *> , s o n d e r n  d e r  S t i f t  
w i r  s a g e n :

( d e s h a l b  " d e r "  C o m p u t e r ) ;
( d e s h a l b  " d i e "  D i s k e t t e ) ;
( d e s h a l b  " d e r "  C h i p ) ;  *
( d e s h a l b  " d e r "  Pi n) ;

D e r  Ü b e r s e t z e r  ( d e s h a l b  " d er " I n t e r p r e t e r ); 
w i r  s a g e n :  D e r  S a m m l e r  (d e s h a l b  "d er " C o m p i l e r ) ;  
w i r  s a g e n :  D e r  B e r i c h t  (d e s h a l b  " d er " R e c o r d  < a u c h  d e r  R e k o r d > ) ;  
w i r  s a g e n :  D i e  Z e n t r a l e i n h e i t  ( d e s h a l b  "d ie " C P U) ;

*) (dies ist e t w a s  für D a m e n )
So e i n f a c h  ist also das Rezept: Man denke Deutsch — un d  schon 

"hat m a n 's"/ —  Soo?? Und w i e  sollen Mir zu " B U S “ sagen?  "Der 
B U S ”?  ( O m n i b u s ? )  -  Und zu " F I L E " ?  Nie lautet denn die rich
tige Ü b e r s e t z u n g  von " F I L E " ?
Ich habe im W I L D H A S E N  n a c h g e s c h a u t , dem besten und umfang
reichsten Uörte r b u c h  (2 Großbände E n g l i s c h / D e u t s c h / E ng l i s c h  mit 
sämtlichen 2 d io m s / R e d e w e n d u n g e n ? e n t s p r . dem L A R O U S S E  für
F r a n z ösisch/!  , —  JPert leJt*. wir:
F I L E  *  " d e r  F a d e n "  (das " F i l a m e n t " ! ) ;  "der D r a h t “ ; " d i e  F e i l e " ;
" d a s  D o k u m e n t " ;  "d er O r d n e r " ;  " d i e  A k t e " ;  " d a s  A k t e n b ü n d e l " ;  "das 
A k t e n h e f t “ ; " d e r  S t o ß  P a p i e r e " ;  " d i e  S a m m e l m a p p e " ;
" d e r  G ä n s e m a r s c h " ;  " d i e  R e i h e " ;  "in R e i h e  m a r s c h i e r e n "  ( e t y m o l o g i 
s c h e r  Z u s a m m e n h a n g  m i t  ' d e f i l i e r e n ' ! ) ;  " d i e  R o t t e "  —  alle 14 
über Setzungen haben — das empfinden wir — e t w a s  mit u nserem Objekt
-  dem / d e r / d e m  F ile - zu tun/ Alle drei Artikel kommen aber auch 
vor/ Für w elchen sollen wir uns entscheiden?*-* Also muß eine 
K o n v ention her .

Als ich 19 4 5  beim Ami als Tellerwäscher a r b eitete und bald - 
* nach gründlicher Prüfung durch den C1C - wegen meines 10 und an

geblicher aconfidability*zum Aktenverwalter befördert wurde, vernahm 
ich oft die A n w e i s u n g  (instruction oder s t a t e m e n t ? ) :  "File it inf"
- wobei »an gleich z e i t i g  auf einen der riesigen Ordner in einem der
Fächer  v e r w i e s  (der Papierkrieg war nicht geringer als bei uns - im 
G e g e n t u m . ..). Da sich der Intelligence S ervice seine r z e i t  geirrt 
hatte und mein 1 6  damals schon nicht hoch genug war, identifizierte 
ich "File" s e i t d e m  stets mit "Fach" (schließlich war ich ja ein 
"F a c h m a n n " un d  kein "Ordner", vielmehr hatte ich den Ordnern or
d e n t l i c h  zu g e h o r c h e n , sonst wäre meine Familie v e r h u n g e r t , ohne 
daß ich dafür von irgendwem einen o r dentlichen Orden erhalten hät
te...) -  kurzum: Für mich war "File" seitdem " d a s  Fach", also
auch: d a s  F i le!

Viell e i c h t  hatte Uncle Sam aber auch "die Akte" gemeint und 
nicht "das Fach". Also "die File".
Oder "den V o r g a n g " . Als,o "den File".
Ich weiß es bis heute nicht. Der IQ ist auch nicht n a c h g e w a c h s e n .

Seit der ersten Bekanntschaft mit der E l e n d e n  D r o g e  V e x i e r 
g e i s t  < " ED V" ) hielt ich viele Jahre lang ein "File" für das Pro
gramm u n d  blieb deshalb beim sächlichen File. Später lernte ich, 
daß auch eine Datei, eine Datensammlung also, ein "File" ist: also 
eine F i le/ Das kommt mir aber vor wie ein T r a n s v e s t i t . Ich bleibe
-  Männlein u n d  Neiblein beiseiteschiebend - beim neutral überge
ordneten, "rein S ä c h l i c h e n " : Vas F i l e .
Nieder mit "die File"/ —  Ach nein, "mit" regiert den Dativ. Also: 
Nieder mit "der File"/ — Zum Teufel, das klingt männlich. Sollte 
weibl i c h  sein. Also am besten:

Es lebe d a s  F ile/



Jetzt möchte ich euch Neudeutsche aber n o c h  mehr ver u n s i c h e r n  • 
Es geht um den /die/das C o m p i l e r / N e i n , es g e h t  um s e i n e / i h r e / s e i  ne 
A u s s p r a c h e .

Meinst du es e n g l i s c h , spricht es s i c h  " K o m p a i l e f f  (Schluß-r 
v e r s c h l u c k e n ). Das Verb "compile" spricht s i c h  " k o m p a i 1 ".

M e inst du es d e u t s c h , so spricht*s si c h  n icht kk o m p a i 1 ieren* 
(oder gar "kompa i i e r e n "  -  auch schon g e h ö r t ), s o n d e r n  s c h l i c h t w e g  
" k o m p i l i e r e n " . D u rch die Endung  . ieren" ist es n ä m l i c h  zu e i n e m  
d e utschen (Lehn-)Nort geworden, und das s p r e c h e n  wir so aus, wi e  es 
geschrieben wird.

Aber müßten wir dann nicht e igentlich a uch " K o m p u t e r "  s a g e n ?  
S t a t t  "Kompjuter"?  -  ln der T a t , lieber L e s e r . Du s p r ä c h e s t  das 
Mort dann so, wie es seiner vornehmen Herku n f t  geziemt: L a t e i n i s c h •

Aber du mußt n i c h t - Du sagst ja auch n i c h t  T a t s c h e r , wenn du die 
d e r z e i t i g e  Chefin von En g l a n d  m e i n s t • U n d  zwar d e s h a l b ,  weil du 
genau den richtigen T a tsch h a s t • Und »teil du weder b e t a t s c h t  noch 
(wie ich v e r m u t e ) b e - t o u c h — t bist, lieber L e s e r • U n d  wel c h e r  
S c h r e i b er ist schon b e tucht??
(OK —  ich auch nicht/I ^

77

-  -  -

Weit mtch auf d . f i 1 "U" aber ^ef ten

B ^ ^ P ^ - z .ZT“' ‘ " M r  " ' ' ' * « « *  .

• “  " •  Ä ? “  S f Ä « « *  « « « „  . „ "" * f

■ Ä

s o ,  ®e n  A “ t o r  W h  ,  ® , c h  « c  »  J ie

" » « » ‘ - A s a s r * , * - -  -  ,  h HEFT
IS
Juni
1987



■4;

TANDY VERTRAGSHÄNDLER

* O  Computer Schorradt 
I Bürosysteme H. Jans

CD Computerdienst 
j STA Data Control 

Hohendorf Hard & Software 
Doris Koepke 
Klick Hard & Soft 
CC Computer GmbH 
Wilhelm Muscheid 
Reinhard Noedler 
Digital Computer 
Grunert Dalentechnik 
Thieme & Wirtz 
hard & soft GmbH 
Geister EDV 
Lauer & Schreitmiiier 
Elektro Burger 
Klöpper & Wiege 
Computertechnik Joe res 
Richter Elektronik 
Ing. S. Piringer 
Pfotenhauer Microcomputer 
Füssner - Computersysteme 
Kirchner Elektronik 
Fischer Computer 
Computerstube BARBER 
FMS - Computer 
Wegner GmbH 
Digitronik 
MCT Loster 
Kaller Computer GmbH

Hahnerberger Str. 19 
Am Strampel 28 
Untergasse 1 
Rohrbacherstr. 27 
Freudenbergstr. 53 
Bitzenstr. 11 
Unterkohlfurt 20 
Elisabethstr. 5 
Ksmpenstr. 82 
Auf dem Klengenberg 10 
Knesebeckstr. 76 
Kapuzienerstr. 13 
Mechernicherweg 57 
HerrenkeHergasse 16 
Erlanger Str. 19 
Blumenstr. 2 
Leimitzer Str. 11*13 
Pöstenweg 76 
Wuppertaler Str. 58 
von-Ketteler-Str. 32 
Weningstr. 1 
Neuiandstr. 16 
Am Bauhof 19 
Finkenstr, 5 
Gottlieb-Deimler-Str. 7 
Fuchskamp 4 
Lindesmühl Promenade 10 
Further Str. 338 
Am Kamp 17 
Hochfeldring 24 
Büttnerstr, 29

5600 Wuppertal 12 
4460 Nordhorn 
6973 Bcxberg 
6900 Heidelberg 
6200 Wiesbaden 
5464 Asbach 
5600 Wuppertal 
4600 Dortmund 1 
5900 Siegen 
3422 Grossalmerode 
1000 Berlin 12 
7888 Rheinfelden 
5353 Mechernich 
7900 Ulm 
8510 Fürth 
8900 Augsburg 
8670 Hof 
4920 Lemgo 
5650 Solingen 
5090 Leverkusen 
8380 Landau 
7590 Achem 2 
4440 Rheine 
4100 Duisburg 
7730 Viüingen 
3032 Fallingbostel 
8730 Bad Kissingen 
8500 Nürnberg 
2082 Holm 
8446 Mitterfeis 
8700 Würzburg

0202/401306
05921/76102
07930/2071
06221/13093
06121/24727
02683/4547
0202/471929
0231/528184
0271/4881
05604/7672
030/8827791
07623/63535
02443/3809
0731/62699
0911/797624
0821/312071
09281/40075
05261/14770
0212/51637
0214/65478
09951/8601
07841/5056-7-8
05971/12539
0203/376165
07721/70046
05162/3818
0971/4044
0911/329060
04103/88672
09961/7122
0931/16705

Datenverluste
Was Disketten übeinehm en

Jochen Blum enthai

Da gibt es kein Vertun -  
Disketten sind die am 
häufigsten eingesetzten 
Datenträger. Und was tut 
man nicht alles, um die 
wertvollen Daten auf der 
kleinen Kunststoffscheibe 
vor allen denkbaren 
Widrigkeiten zu 
schützen. Wie man weiB, 
können Magnetfelder 
Schlimmes anrlchten. 
Doch wie sensibel sind 
Disketten nun wirklich 
gegenüber Magnetfeldern, 
und wes können Ihnen 
elektrostatische Felder 
oder gar Röntgensirahten 
anhaben?

Um .dies ein für allemal festzti- 
siellen. führte ich eine Reihe von 
Experimenten durch. Alle Ver
suche wurden mit derselben 
5 1/4”-Diskette durchgeführt, 
um die Bedingungen möglichst 
konstant zu halten. Lediglich 
bei den Röntgen-Versuchen be
nutzte ich verschiedene Disket
ten. jedoch vom selben Fabri
kat. Das Testobjekt wurde vor 
dem Versuch frisch formatiert 
und anschließend auf fehler
hafte Sektoren untersucht. Als 
Analyse-Verfahren diente die 
Scan-Funkbon des Kopierpro
gramms ’Double Image' im 
C64-Modus eines C I28.

Um das Wesentliche gleich vor
wegzunehmen: Weder Röntgen
strahlen noch starke elektrosta
tische Ladungen konnten den 
Testdisketten billigster Qualität 
etwas anhaben. Einzig magneti
sche Felder sind der Freßfeind 
des Datenbits.
Der weitverbreitete Brauch, 
Disketten in Alufolie einzu
wickeln und sich davon Schutz 
für dieselben zu erhoffen, hat 
lediglich zur Folge, daß sie spä
ter für das Frühstücksbrot fehlt. 
Magnetfelder lassen sich ledig
lich durch Materialien bremsen, 
die selbst magnetisch sind, also 
zum Beispiel Stahlblech oder 
Weißblech. Als 'magnetische 
Leiter* können sie Magnetfel
der nach der Art eines Fara- 
dayschen Käfigs wirkungsvoll 
abschirmen und verhindern, 
daß die magnetischen Feldlinien 
ihren todbringenden Weg durch 
die Diskette nehmen.
Alufolie ist jedoch als elektri
scher Leiter in der Lage, elektri
sche Feldlinien umzu leiten, und 
eignet sich weiterhin zum

Die Versuchsergebnisse 
bei verschieden starker 

Annäherung eines starken 
Permanentmagneten.

Schutz von Bauteilen, die gegen 
statische Aufladung empfind
lich sind. Das Deponieren von 
Disketten auf Floppy-Lauf- 
werke oder Monitore brachte 
keine Veränderung des Disket- 
tcninhalts. Es sei hier jedoch vor 
schlichter Wärmeentwicklung 
besonders gewisser Commo
dore-Laufwerke gewarnt. Sie 
läßt Disketten, die auf den Lüf
tungsschlitzen abgelegt sind, bis 
zur Unbrauchbarkeit verbiegen.
Selbst ein einstündiges Ankle
ben der Testdiskette auf die 
Bildschirmmitte eines laufenden 
70-cm-Femsehers brachte au
ßer hörbarem statischem Kni
stern nichts Erwähnenswertes. 
Eine pulsierende. 2 cm lange 
Funkenstrecke. in 3 cm Entfer
nung mehrfach über die Dis
kette geführt, ließ dieselbe völlig 
ungerührt.
Beim Röntgenexperiment wur
den Disketten -  ungeschützt 
und in Stahlblechschachteln 
verpackt -  von einem zahnärzt
lichen Röntgengerät aus 50 cm 
Entfernung beschossen. Über
raschenderweise erlitten die Da
ten dabei in keinem Fall einen 
Schaden.
Um die Anfälligkeit gegen mag
netische Felder zu untersuchen, 
wurden Versuche mit einem 
Permanentmagneten von 
80 mm Durchmesser und einer 
Höhe von 22 mm durchgeführt. 
Seine Anziehungskraft reichte 
aus, um eine Stahlplaue von 
etwa 10 kg zu tragen.
Beim Angriff auf die Daten ließ

ich den Magneten jeweils fünf
mal im Uhrzeigersinn über der 
Diskette kreisen. Verblieb de^ 
Magnet für einen längeren Zeit
raum über der Diskette, so 
brachte dies keine höhere Feh
lerrate. Die Diskette mußte 
diese Behandlung bei verschie
denen Abständen des Magneten 
erdulden, wobei sie entweder 
ungeschützt oder in Schachteln 
aus V2A-Stahl beziehungsweise 
Weißblech verpackt war.
Es sei angemerkl, daß V2A- 
Stahl zwar nicht magnetisierbar 
ist, dafür aber keine abschir
mende Wirkung besitzt. Boxen 
aus diesem Material eignen sich 
also nicht zum Schutz von Dis
ketten. Besser geeignete Mate
rialien sind Stahlblech oder 
Weißblech, wobei Weißblech 
noch den Vorzug der leichteren 
‘Lötbarkeit* besitzt. Eine selbst
gefertigte WeiSblechschachtel 
sollte aber auf keinen Fall mit 
der Weller-Lötstation verarbei
tet werden, da die Temperatur
regelung (Magnastat) mit einer 
permanentmagnetischen Löt
spitze arbeitet und die Blech
schachtel magnetisiert. Ein Pro
gramm ging mir aus diesem 
Grund verloren.
Als Resümee kann man sagen, 
daß dann absoluter Schutz ge
geben ist, wenn sich die Diskette 
in einer Weißblech- oder Stahl
schachtel befindet und durch 
SchaumsiofTklötzchen an
Deckel und Boden eine Min
destdistanz von 10 mm zu den 
Wänden ihres Behältnisses ein- 
hälu

Ungeschützte Diskette:

Abstand zu* h*sn*ten: Defekte Blick«:

9 B» keine Fahler in fünf Versuchen

fi ent 125 von 664 B ü c k e n  dafakt
169 von 664 Blöcken defekt

Durch HeiBbleehseheehtel iStarke 0,£ w») geschützte Diskette:

Abstand zu* «agnetens Defekt« Blicks:

4 nt keine Fehler in fünf Versuchen

3 nt 31 von 664 Blicken defekt

£ mm £54 von 664 Blicken defekt

Durch V2A-St ah i »ebacht•1 (Stärke 0,1 mm) geschützte Diskette:

Abstand zua hagneten: Defekt« Blöcke:

9 m keine Fehler ir fünf Versuchen

fi nt 65 von 664 Blecken defekt
154 von 664 Blicken defekt

et



Computerkriminalität
Eine Übersicht von Rechtsanwalt Mathes, Eschwege
N ach  la n g jäh rig e r E ntw ickiungs- u n d  B eratungsphase  ist am  15.05.1986 das  
»zw eite Gesetz z u r  Bekäm pfung d e r W irtschaftsk rim inalitä t (zw eites WiKG)« 
v e rk ü n d e t w orden , w elches am  01.08.1986 in  K raft getreten ist. D ieses G esetz 
k n ü p ft an  das erste  G esetz z u r B ekäm pfung d e r W irtschaftskr im in a l i tä t vom  
29.07.1978 an  u n d  e rgänzt dieses in  e rs te r Linie in  den  B ereichen so z ia lsc h äd 
lic h e n  V erhaltens u n te r  A usnu tzung  u n d  V erw endung m o d e rn e r  T ech n o lo 
g ien , in sb eso n d e re  d e r  D aten techn ik .

So w urden teilweise völlig neue Straf
tatbestände geschaffen und  im übrigen 
bereits bestehende Strafvorschriften er
gänzt.
Im folgenden soll ein Überblick über 
d ie w esentlichen N euerungen gegeben 
w erden.

1. A usspähen von Daten
(§§ 202 a, 205 Strafgesetzbuch) 

»Wer unbefugt n icht unm ittelbar wahr
nehm bar gespeicherte oder übermittelte 
Daten, die n icht für ihn  bestimmt und 
gegen unberechtigten Zugang beson
ders gesichert sind, sich oder einem an
deren verschafft, w ird m it Freiheitsstra
fe b is zu drei Jahren oder m it Geldstra
fe bestraft.«
Die Tät wird n u r au f Antrag verfolgt 
(§ 205 Strafgesetzbuch).
Diese Vorschrift erweitert den  b isheri
gen Bereich des Geheim nisschutzes. 
Die Tfcthandlung besteht darin, daß der 
Täter sich Daten, der zum  Beispiel 
d u rc h  Paßw orte, B en u tze rk en n - 
Nummer, Magnetkarten oder in andere
re Weise zugangsgesichert sind, sich 
oder einem  anderen verschafft.
Eine eigene Kenntnisnahme ist nicht er
forderlich (z.B. bei Verschaffung ver
sch lüsselter Daten).
Das reine »Hacking«, welches bedeutet, 
daß sich der Täter lediglich den Zugang 
zu  den  Daten eröffnet, ohne diese je
doch anzuzapfen, bleibt straflos. Eben
so w ie der Versuch der Tat.

2. Com puterbetrug
(§ 263 a Strafgesetzbuch)

»Wer in  der A bsicht, sich oder einem  
D ritten einen rechtsw idrigen Vermö
gensvorteil zu verschaffen, das Vermö
gen eines anderen dadurch beschädigt, 
d aß  er das Ergebnis eines Datenverar- 
beitungsvorganges durch  unrichtige 
G estaltung des Programmes, durch Ver
w endung  unrichtiger oder unvollstän-

Jd iger Daten, durch unbefugte Verwen
dung  von Daten oder sonst durch  unbe
fugte Einwirkung auf den  A blauf beein
fluß t, w ird  m it Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder m it Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar.«

Täthandlung ist h ier das Vterschaffen ei
nes rechtswidrigen Vermögensvorteiles 
durch  Schädigung eines anderen , in 
dem  durch unrichtige Programmgestal
tung eines Datenveraibeitungsvorgan- 
ges oder durch  Inpu tm an ipu la tionen  
z.B. Leistungen ersch lichen  w erden 
(Kindergeld für n ich t vorhandene K in
der, Renten für längst Verstorbene etc.) 
oder aber ein so lcher Erfolg durch  die 
unbefugte Verwendung von an sich 
richtigen Daten (Codes, Identitä tsnach
weise, etc.) herbeigeführt w ird .
Letzterer Fäll soll insbesondere die M iß
brauchsmöglichkeiten , die sich aus-der 
Automation des m odernen Z ahlungs
verkehrs ergeben haben, un terb inden  
(bargeldloser Zahlungsverkehr über 
S e lb s tb e d ie n u n g s te rm in a ls  o d e r  
»Home-banking« über das BTX-Sy
stem).

3. Fälschung
bew eiserheblicher Daten
(jj 269 Strafgesetzbuch)

»Wer zur Täuschung im  R echtsverkehr 
bew eiserhebliche Daten so speichert 
oder verändert, daß  bei ih rer W ahrneh
mung eine unechte oder verfälschte U r
kunde vorliegen w ürde, oder derartig  
gespeicherte oder veränderte Daten ge
braucht. w ird m it Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder m it Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar.

4. Daten Veränderung
(§ 303, 303 a  Strafgesetzbuch)

»War rechtsw idrig Daten lö sch t, un te r
drückt, unbrauchbar m acht oder verän
dert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder m it Geldstrafe bestraft.«
Diese N euregelung schü tz t vor »Sach
beschädigung im  Datenverkehr«.

5. C om putersabatage
(§ 303 b Strafgesetzbuch)

»War eine Datenverarbeitung, die für ei
nen  frem den Betrieb, e in  frem des U n
ternehm en oder e ine  B ehörde von w e
sentlicher Bedeutung ist, stört (Anm er
kung des Verfassers: U nd zw ar du rch  
bestimmte näher bezeichnete Sabotage
h andlungen an e iner D atenverarbei
tungsanlage oder e inem  Datenträger

oder aber auch durch bloße Datenverän
derung), wird m it Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder m it Geldstrafe be
straft.«

Dieser neue Tatbestand soll einem  stö
rungsfreien Funktionieren datenverar
beitender Systeme in Wirtschaft und  
Verwaltung Rechnung tragen und durch 
die relativ hohe Strafandrohung verhin
d e rn , daß  T äter d u rch  de ra rtig e  
B etriebs- oder W irtschaftssabotage 
Schäden  anrichten, die unerm eßlich 
sein  können.

6. Softw arepiraterie
(§§ 108 a, 109 U rheberrechtsgesetz) 

H iernach w ird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fü n f Jahren oder Geldstrafe belegt, wer 
gewerbsmäßig und unerlaubt ein  urhe
berrechtlich geschütztes Werk verviel
fältigt oder verbreitet.

Gerade kürzlich w urde ein »fanatischer 
Computerfreak« zu einer Freiheitsstra
fe von sechs M onaten auf Bewährung 
u n d  Zahlung einer Geldbuße in Höhe 
von DM 3.600, -  von einem  bayrischen 
A m tsgericht verurteilt, weil er im gro
ßen Stil Raubkopien hochwertiger Com
pute rprogramme für PC's getauscht und 
verkauft hatte.

7. C om puterspionage
(§ 17 Gesetz gegen den un lau teren  
Wettbewerb, UWG)

Dieser Tatbestand bedroht das unbefug
te Verschaffen oder S ichern eines 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses 
un ter Einsatz von bestim m ten techn i
schen  M itteln sowie die unbefugte Ver
w ertung eines so erlangten G eheim nis
ses mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, 
in  besonders schweren Fällen bis zu 
fünf Jahren.
Der Versuch ist ebenfalls strafbar.

H ierdurch soll insbesondere verhindert 
w erden, daß z.B. ein  Betriebsangehöri
ger kurz  vor seinem  Ausscheiden aus 
dem  Betrieb durch Übertragung oder 
S icherung von Daten sich spezielle 
Kenntnisse, Verfahren oder G eheim nis
se aneignet, um  sie später selbst oder in  
e inem  anderen  Betriebe zu verwerten.

S chlußbem erkung
Das zweite Gesetz zu r Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität hat die in vielen 
Bereichen der Computerwelt seit Jahren 
klaffenden Strafrechtslücken weitge
hend  geschlossen und die straffreien 
M ißbrauchsm öglichkeiten drastisch re
d uz iert.

Ein jeg licher »Computerspezialist« tu t 
gut daran , sich diese Vorschriften e in 
zuprägen und  sein Verhalten dem enF“  
sprechend  auszurichten.

COMPUTER

Makler
war
faul
Wer ein billiges 
Computerprogramm 
kauft, bekommt 

! schnell die Kripo 
ins Haus.

JLt ristian Glaser ist -  wie 
■ m viele seiner Alters- und 
Klassenkameraden -  ein 

V Com puterfreak. Deshalb 
* bestellte der Fünfzehnjäh

rige sofort, als er in einer 
Fachzeitschrift die Klein
anzeige las: „Makler ZX 81 
zu verkaufen.” Das elek- 

:J  tronische Mpnopoly-Spiel 
sollte nur 15,50 M ark ko
sten. Daß es sich dabei um 
eine Raubkopie handeln 
könnte, müßte der Düssel
dorfer Gymnasiast geahnt 
haben. Denn Computer- 
Program m e k o sten  im 
Fachladen im Schnitt min- 

[ Bestens 50 Mark.
Aber jeder Pädagoge, jeder 

Jugendpsychologe weiß: 
Das Bewußtsein, Unrecht 
zu erkennen und zu mei
den, ist bei Jugendlichen 
längst nicht so ausgeprägt 
wie bei erwachsenen Men
schen. Und das Wort „Ur
heberrecht” sagt einem 
Jugendlichen kaum etwas. 
Ina Gegenteil: Die Heran
w achsende C hip-G ene
ration macht sogar einen 
Sport daraus, Codes zu

\
i

knacken. Und Profis fertigen 
aus geknackten Program
men zahllose Raubkopien, 
die sie zum eigenen Nutzen 
zum Billigpreis verscher
beln. Fachleute schätzen, 
daß sie jährlich einen Scha
den von mindestens 500 
Millionen Mark anrichten.

Kristin
Zwei Jahre später, als der 

„Makler ZX 81” längst ver
gessen in des Schülers 
Schubladen lag, klingelte 
es bei seiner Mutter. Drei

vn  rt-TTir Männer begehrten barsch 
Raab- Einlaß und schwenkten 

taafarT einen Durchsuchungsbe- 
Schluß für „Wohn- und 
Geschäftsräume, einschließ

lich aller N ebengelasse.” 
Beate Glaser erfuhr: Ih r 
Sohn stehe im Verdacht 
„des Vergehens des Ur
hebergesetzes”. Da werde 
doch wohl mit Kanonen 
auf Spatzen geschossen, 
meinte die Mutter.

Eben keine Lappalie. 
Denn: Der Software-Ver
käufer war offenbar ein 
Raubkopierer. Als er auf
flog, fand die Kripo in der 
Kunden-Kartei neben vielen 
anderen auch die Adresse 
des Düsseldorfer Schülers. 
Da solche Händler heute 
Abertausende von Raub
kopien über Haupt- und 
Unterverteiler in Schüler
kreisen vertreiben, packen 
die Fahnder ohne Vorwar
nung zu.

44 Cassetten beschlag
nahmten die Fahnder im 
Hause Glaser. Ein Straf
verfahren wurde allerdings 
eingestellt. Der Schüler 
wurde lediglich verw arnt 
Anwaltskosten für die Fa
milie: 1165 Mark. Die Rechts- 
schutzversicherung über
nahm keinen Pfennig. Denn 
ein Verstoß gegen Urheber
rechte ist nicht versichert



Kollege Blaumeise
Abenteuer in Business-Land
WIR SPAREN, koste es, was es wolle; 
von Michael Amon

I W ieder wbj e iner jener launigen M or- 
tagm orgen angeb rochen , d ie  Kollege 
B laum eise so haßte. Im  N ebenzim m er 
rum orte  bereits Kollege B untspech t. 
E r b enu tz te  d ie  T ristesse e in e r eben  
ausgeb rochenen , n e u en  A rbeitsw o
ch e  im m er, um  d ie  M itarbeiter m it 
überfallsartigen Fragen in  die Enge zu  
tre iben  u n d  m it gezielten  O rganisa- 
tionsarrvveisimgen d ie V erwirrung zu 
sätz lich  zu  e rh ö h en . U nter dem  M ot
to  »Wir e rzeugen  das C haos n ich t -  
w ir  s ind  es« schü ttete  e r bereits früh  
am  M orgen d en  Bürokaffee sam t dem  
K inde aus u n d  tru g  so u n w illen tlich  
das Seine dazu  b e i, d aß  d ie M orgen- 
m üdigkeit n u r  langsam  u n d  n ich t 
etwa abrupt der A rbeitsw ut w ich. Viel 
Bürokaffee gab’s ja n ich t m eh r zum  
A usleeren , se it B untspech t d ie  P u tz
frauen  eingespart hatte. Seit d iesem  
u n g lü ck lich en  M om ent kochte n ie 
m and  m ehr Kaffee. U nd  da in  der 
Z w ischenzeit B edenken aufgetreten 
w aren, ob es u n te r U m ständen  n ich t 
doch  b illiger wäre, d ie  eben G ekün
digten w e d e r  einzustellen, als d aß  je
d e r M itarbeiter u n te r Bergen von 
S taub sein  e igenes S ü p p ch en , p a r
don : K effeechen kochte, w ar d ie  M or
genm üdigkeit au f unbestim m te  Zeit 
p ro long iert. Da außerdem  d ie  EDV- 
A bteilung das en tsp rechende  R enta
b ilitä tsp rogram m  erst zu  sch reiben  
begonnen  hatte, w ar B untspech t n a 
tü r l ich  n ich t in  der Lage, konkrete 
E n tsche idungen  zu  treffen. Darüber- 
h in au s  hatte  der C hefprogram m ierer 
be i d e r le tz ten  A b te ilu n g sle ite r- 
S itzung d ie  G rundsatzfrage gestellt, 
ob es n ich t überhaup t billiger sei, das 
gefragte Program m  außer H aus erstel
len  zu lassen , als d ie  e igenen E xper
ten  m it d ie se r Frage zu  quälen . So 
brütete d ie  A rbeitsg ruppe »M orgen
kaffee« darüber, ob m an  n ich t d ie 
EDV-Abteilung auflösen  u n d  den  fer
tigen  Kaffee aus einem  nahen Restau
ran t zu liefern  lassen  sollte.

Diese Infragestellung der eigenen Ab
te ilung brachte d ie EDV auf Ttab. A lle 
Sch leusen  w urde  geöffnet, u n d  w ah

re  D atenström e erg o ssen  s ich  ü b e r 
d en  n u n  z ie m lic h  w e h rlo sen  B unt
sp ech t. D arüber h in a u s  ha tte  m an  da
fü r gesorgt, d a ß  d e r  n e u e  F a ibsch irm  
von B u n tsp ech t a lle  Z ah len , d ie  d ie  
EDV betra fen , n u r  in  sch ö n s tem  Rosa 
zeigte, d ie Z ah len  alle r an d eren  Abtei
lu n g en  jed o ch  in  u n h e ilv e rk ü n d e n 
dem  Rot. E in  b eso n d e re r Scherzvogel 
hatte das neu e  CD-Lesegerät m it einer 
P la tte  von Fälco ge fü tte rt u n d  d ie  Da
ten  a u f d e n  D rucker gesch ick t. D er 
rapte jetzt seit Tagen u n d  w ar ebenso
w enig  zu  b e ru h ig e n  w ie  B un tspech t.

Im  M om ent aber w ar K ollege B unt
spech t d em  P ap ie rv e rb rau ch  au f der 
Spur. N eueste A nw eisung: d ie  Papier
stre ifen  d e r E lek tro n en rech n e r m ü s
sen  a u f b e id e n  S e iten  b e n u tz t w er
den . U nd  w as b e i d e n  R echenstre ifen  
m öglich  ist, m u ß  a u ch  b e im  Klopa- 
p ie r funk tion ieren! A u ßerdem  ist das 
ja n u r  der erste Schritt! D anach  w er
den d ie  Toiletten sam t K analgebühren  
gänzlich  e ingespa rt. D ezentra lisa tion  
ist d ie  Devise, je d e m  D ien stn eh m er 
sein  e igener N ach ttopf; D ies e rfü llt 
kü h n  d ie  F orderung d e r Gewerkschaf
ten  n a ch  m e h r M itb estim m u n g  am  
A rbeitsp la tz  u n d  sen k t g le ichze itig  
Kosten. M an  könn te  fast sagen: das Ei 
des Kolum bus, w ü rd e  es in  d en  Büro- 
rau m en  n ic h t so  fau lig  r ie ch en .
A ber was w ollen  d ie  Leute eigentlich? 
Regen s ich  a u f  ü b e r  A utoabgase, u n d  
d an n  beko m m en  sie  kostengünstig  
Landluft aus eigener, übe rschaubare r 
E rzeugung  in s  Z im m er, u n d  es ist ih 
n en  w ied er n ic h t rech t. D as W ichtig
ste bei e iner rad ika len  K ostensenkung 
is t e in  k la res F e in d b ild . Das w uß te  
B untspech t, u n d  e r h a tte  e ines: d ie  
EDV. Erstens vers tan d  e r von  C om pu
te rn  n ichts, u n d  w en n  e r von  etw as 
n ich ts  v e rs tan d , d a n n  kon n te  es auch  
n ich ts  taugen . U n d  zw eitens  m ochte 
e r d iese  K erle n ic h t, d ie  im m er in  e i
n e r ih n  seltsam  a n m u te n d en  F rem d
sp rache  m ite in a n d e r  sp rach en . Wer 
versteht s ch o n  Sätze w ie: »Zuerst 
habe ich  das F ile  g espoo lt, es w ar 
n ich t in  d e r Cue, d a n n  h ab ’ ich  es ge-

cance lt, u n d  danach  kam  der H ead- 
C rash. U nd  zu letzt ha t sich  das ganze 
System  aufgehängt.*  M ögen sie  s ich  
a lle  aufhängen, dachte B untspech t 
verzw eifelt. K einer verstand ih n , 
n ic h t e inm al se in  Term inal.
A m  liebsten hätte B untspecht d ie gan
ze EDV au f Sparflam m e geschalte t, 
aber der P lunder brannte ja nicht. Was 
b lieb  ihm  a lso anderes über, a ls böse 
M iene zum  ebenso bösen  S p ie l zu  
n a r b e n - A lle ine  d ie  Kosten, d ie  d ie  
H errschaften  fü r d ie  versch iedenen  
Sem inare  verschw endeten! Da w aren  
in  den  le tz ten  drei M onaten a lle  auf 
K ursen fü r e ine  Program m iersprache 
nam ens C gewesen. W ochenlang w ar 
d ie  A bteilung leergefegt. U nd  a ls alle  
end lich  w ieder da waren u n d  m it der 
A rbeit hätten  beg innen  können , was 
geschah da? Der H err Abteilungsleiter 
]ram »nd  sagte: »Tut m ir le id , lieb e r 
B untspecht, aber der M arkt ha t sich  
geändert. Vergessen Sie C, M odula-2 
ist jetzt gefragt. Aber m achen Sie sich  
n ich ts  draus, in  längstens drei M ona
ten  ward unser eingespieltes Team das 
beherrschen . W ir m üß ten  n u r  das 
e ine  oder andere  S em inar b e su c h e n . 
Im  A nsch luß  v ie lle ich t e in  paar A us
landsaufenthalte zum  E rfahrungsaus
tau sch  m it anderen  Firm en, u n d  d ie  
Sache lä u f t“
B escheiden  stellte B untspecht d ie  
Frage, w ie  das käme, habe m an  ihm  
doch vor einem  Vierteljahr noch  C als 
fü r  d ie Z ukunft des U nternehm ens 
unverzich tbar dargestellt.
»Tja, da sehen  Sie, daß  d ie  Z ukunft 
au ch  n ich t m ehr das ist, was sie e in 
m al war!« lautete d ie  p h ilo so p h isch  
unw iderlegbare  A ntw ort.
Was W under, daß  B untspecht d a u 
e rn d  in  lau te  R esignation u n d  d ie  
R äum e der EDV stetig in  stille  Leere 
verfielen.
Da also das U nm ögliche n ich t zu 
schaffen war, beschrankte B untspecht 
s ich  auf das M ögliche, u n d  m ach te  
s ich  dam it unm ög lich . W ährend  
B untspecht deshalb  schon  zeitig  am

M orgen m it dem  M aßband von Toilet
te zu  Toilette eilte, um  den M orgen
du rchm esse r d e r K lopapierrollen zu 
e rm itte ln  (abzüg lich  des A bend
durchm essers  läß t s ich  so der durcn- 
sch n ittlich e  Tagesverbrauch pro, äh, 
also, pro  Kopf erm itteln), w ährend
d essen  saß  Kollege Kater, e in  echter 
Kater, vor dem  W asserglas und  ver
suchte, den  G oldfisch zu  fangen. Was 
b lieb  ih m  au ch  anderes übrig, seit 
B untspecht ihm  die tägliche Futterra- 
tion  gekürzt hatte. Dabei war er der 
Kater des Chefs, aber es gibt M en
schen , dachte Kater, denen  ist nichts 
heilig .
B laum eise dagegen fürchtete um den 
G oldfisch, der Buntspecht wegen der 
hohen  Fütterungskosten schon so lan
ge im  M agen lag, daß  Buntspecht 
w ünsch te , er (der G oldfisch na tü r
lich) w ü rd e  in  Katers M agen liegen. 
W enn der Kater den  Goldfisch er
w ischte, hatte  B untspecht den G old
fisch ebenfalls erw ischt, denn ein  
n eu er G oldfisch  w ü rd e  nie und nim 
m er genehm igt w erden, sah doch das 
B udget so e ine  Ausgabe für heuer 
n ich t vor. A ndererseits w ürde eine 
eventuelle Zertrüm m erung des Glases 
du rch  Kater e in en  erhöhten  Aufwand 
fü r R em igungskosten verursachen. 
Das w aren d ie  eigentlichen w irt
schaftlichen  Zusam m enhänge. Bunt
spech t käm pfte m it s ich  selbst,* und  
de r K ostenrechner obsiegte über die 
m ensch lichen  Triebe und verjagte 
Kater.
So kam  B untspech t in  den durch  
n ic h ts  g e re ch tfe r tig te n  Ruf, e in  
Freund  d e r G oldfische zu sein, fast 
e in  H um an ist also. Blaum eise aber 
zw eifelte an  s ich  selbst: Buntspecht, 
d iese  M ensch gewordene Einspa- 
rungsm aßnahm e, e in  Menschen- und 
G oldfischfreund? U ndenkbar;
Weil er das n ich t verstand, war B lau
m eise  h a lt n u r  e in  k le iner Kollege 
u n d  B untspecht der grandiose Orga
nisator. B laum eise hatte eben keine 
A hnung  von den  großen und  kompli
z ie rten  Z usam m enhängen  der Be- 
tr i ebsw* irisch  aft.



Kollege
Blaumeise
Abenteuer 
Im Business-Land
von M ichae l A m on

»Die Zeit wird meßbar«

N atü rlich  w ar es n ich t v e rw u n d e r
lich , daß  B u n tsp ech t -  n u n , da das 
ganze  H aus e n d lich  e lek tro n isch  ge
w o rd en  w ar -  d anach  san n , w ie  
m an  aus d ie sem  an  sich  ü b e rflü ss i
gen T atbestand  etw as S innvo lles  m a
ch en  ko n n te .
W ie w äre  e s  zu m  B eisp ie l m it e inem  
o rd en tlich en  P e rsonal-In form ations
sy stem ?  Das is t n ich t e tw a das, w as 
d e r naive, von  V orb ildung  u n g e trü b 
te  Laie v ie lle ich t g lauben  k önn te . So 
e in  S ystem  d ie n t k e in esw eg s d azu , 
das P e rsona l besser ü b e r d ie  V orgän
ge in  der F irm a zu in fo rm ieren . W eit 
gefeh lt. D as g en au e  G egen te il ge
sch ieh t: d ie  F irm a in fo rm ie rt sich  
selbst über ih r  Personal -  zum indest 
im  th e o re tisch e n  Idealfa ll. D aß sich  
d ie  P rax is  v o n  d iesem  Idea lfa ll 
a sy m p to tisch  en tfe rn t, so llte  B u n t
sp ech t e rst sp ä te r  e rah n en . 
(E ingew eih te  w issen  se lb s tv e rs tän d 
lich  längst, d a ß  e in  so lches  System  
n u r dazu  d ie n t, a lle  V oru rte ile , d ie  
ü b e r e in en  M itarbe iter b esteh en , sta
tis tisch  u n d  som it w issen sch a ftlich  
im w id e rleg b a r z u  u n te rm au ern !)
Die G le itzeit h a tten  sie ja sch o n  vor 
e in ig e r Z e it e in g e fü h rt. S e it dam als 
h a tte n  sie  m ech an isc h e  S te m p e lu h 
ren  u n d  zw e i g e tren n te  G eh sp u ren  
beim  E ingang . L etztere d ie n te n  dazu  
sicherzuste llen , d aß  jene M itarbeiter, 
d ie  zu  sp ä t k am en , n ic h t m it jenen  
zu sa m m e n s tieß e n , d ie  zu  frü h  g in 
gen. Die m e c h an isc h e  S te m p e lu h r 

Bfcw ar n a tü r lic h  so  e ine  Sache, jed en  
4  M onat w a re n  d re i M ita rb e ite r d e r 
t  P e rsona lab teilung  dam it beschäftig t,
) d ie  g e s tem p e lten  Z e iten  zu  ad d ie ren  
I u n d  v o rh e r n o ch  das m e is t unleseT=" 
i liehe  h ä n d isc h e  Z usa tz-G ekritzel zu

en tziffern . Das alles w ü rd e  m an  e in 
sparen  können , w en n  m an  eine  e lek 
tro n isch e  Z eiterfassung  h a tte , d ie  
d irek t m it dem  C om puter gek o p p elt 
w ar. E in K nopfdruck am  M o n ats
sch lu ß , u n d  d ie  A nw esen h eitsze iten  

I w u rd en  ausged ruck t u n d  d ie  d re i 
j K a rten ad d ie re r e in g e sp a rt. B u n t

spech t frohlockte, e r w ü rd e  h e u e r  
! e n d lic h  sein  Z iel e rre ichen  u n d  vom  

C hef zum  Jahresw echsel das G o lde 
ne  Sparschw ein  fü r d ie  beste  K osten 
sen k u n g sin n o v a tio n  e rha lten .
Das System  w u rd e  n a tü rlic h  p e rfek t 
g eh andhab t. Z u gangskon tro lle  m it 
dem  elek tron isch  lesbaren  P e rso n a l
ausw e is , am  M on atssch lu ß  a u to m a 
tisch e  Ü bernahm e a lle r D aten  in  d ie  
G ehalts Verrechnung. U nd schon  w ie
d e r  zw ei D ienstposten  ü b e rflü ss ig  
gem acht. Das G oldene S p a rsch w e in  
n ah te .

G ew iß , es gab da gew isse  E in fü h 
rungsp rob lem e. A ber rev o lu tio n ä re  
N euerungen  h aben  eben ih ren  P reis . 
A m  e rs ten  Tag sah  d ie se r P reis  so

au s, daß  d ie  M itarbe iter s ich  beim  
E ingang  stau ten , w eil d e r C om puter 
k e in e n  h e re in la ssen  w o llte . W er 
au ch  im m er seine K arte in s  Lesege
rä t schob , d ie  E in g an g stü r öffnete 
sich  n ich t. Der B etriebsrat nü tz te  d ie 
se spon tane  M assenbew egung na tü r
lich  g le ich  aus u n d  erk lä rte  d ie  
A nsam m lu n g  zum  S treik , d e r Leiter 
d e r  EDV erk lärte  s ich  fü r  u n z u s tä n 
d ig , m an  m öge s ich  b itte  an  B unt
sp e c h t w e n d en . D er a b e r  h a tte  
g lü ck lich erw eise  ve rsch la fen . Z u 
e rs t h a tte  er näm lich  am  V orabend 
v o r  la u te r  A u freg u n g  (es n ah te  
sch ließ lich  sein  g roßer Tag) n ich t 
e in sch la fen  k ö nnen , u n d  in  der 
N ach t ha tte  e r d a n n  so sch ö n  vom  
G o ldenen  Sparschw ein  ge träum t, 
d a ß  er se in en  ro s tigen  W ecker g latt 
ü b e rh ö rt ha t. So kam  es, d aß  B lau
m eise  sich  e in  H erz n ah m , e in  F en 
s te r im  E rdgeschoß  ein- u n d  sich  
selbst zu r EDV d urchsch lug  un d  zum  
Entsetzen  aller Fachleute d en  Stecker 
zog . Der C om pu ter s te llte  m angels

N ahrung  a u g en b lick lich  seine  T ä tig 
keit e in . d ie  T ü r g in g  a u f  u n d  d ie  
Leute h in e in . So e in fach  w a r es, d ie  
m oderne  T ech n ik  u n d  e ine  sp o n tan e  
S treikbew egung  zu  ü b e rlis ten . B lau 
m eise w ar d e r H e ld  des T ages.
A ls B u n tsp ech t e n d lic h  au ftau ch te , 
w ar der S puk sch o n  vorbei. (Erw ähnt 
sei noch , d aß  am  A b en d  k e in e r  h in 
aus k onn te , u n d  B laum eise  w ied e r 
den  S tecker zog .)
Der M o n atssch lu ß  n a h te , u n d  B u n t
spech t d rü ck te  e rw artu n g sv o ll das 
om inöse K n ö p fch en  (jenes, das d ie  
D aten in  d ie  EDV e in sp ie lt ,  w ir e r in 
nern  uns). Das L ä m p ch en  leu ch te te , 
un d  alles w ar in  O rd n u n g . W as n ic h t 
in  O rd n u n g  w ar, w a r d e r U m stan d , 
daß  d ie  P e rso n a lab te ilu n g  in z w i
schen  bere its  so w e it red u z ie r t w o r
den  w ar, d aß  d ie  G ehaltsüberw e i- 
sung  o hne  w e ite re  K on tro lle  d u rc h 
geführt w e rd en  m u ß te . Es w ar n ic h t 
zum  S chaden  d e r L eute . Irg en d w er 
h a tte  v ergessen , e in e  M o nats-S o ll- 
Z eit e in zu g eb en , w e lch e  d a rau fh in  
vom  Program m  m it N u ll an g en o m 
m en w u rd e . D ie Fo lge  w ar, d aß  a lle  
gearbeiteten  S tu n d e n  a ls  Ü b e rs tu n 
den  h o n o rie rt w o rd e n  s in d . Seit d a 
m als le ide t das U n te rn e h m e n  u n te r  
g e w iss e n  L iq u id i tä ts p r o b le m e n .  
Ganz im  G egensa tz  zu  se in en  M ita r
be ite rn : d ie  s in d  so lv en t w ie  sch o n  
lange n ich t.
Doch B u n tsp ech t lie ß  n ic h t locker. 
Jetzt so llte  au ch  n o c h  d ie  K an tine  an  
das System  a n g esch lo ssen  w erd en . 
Jeder kon n te  m it s e in e m  A usw eis  
e inkau fen , d ie  Z ech e  w u rd e  e inem  
am  M o n atssch lu ß  a u to m a tisch  vom  
G ehalt abgezogen. D ie M itarbeiter -  
aus Schaden w ird  m an  k lug  -  zogen  
es am  E in fü h ru n g  stag  vor, ih re  N a h 
rung  selbst m itzu b rin g en . Im  ganzen  
H aus b ru tze lten  d ie  k ö s tlich sten  G e
rich te  u n d  e in e  H u n g e rsn o t w a r ge
rad e  n o c h  a b g e w e n d e t w o rd e n . 
N icht ganz: e in e r  h u n g e rte  tapfer. Es 
w ar B u n tsp ech t, d e r  u n v e rb e sse rli
che U top ist, d e r  v o lle r O p tim ism u s  
n u r  se in en  A u sw e is  u n d  v ie l A p p e 
tit  m itg eb rach t h a tte . B eides v e r
geb lich .
Da jedoch  im  V e rla u f d e r  Z e it a u ch  
d ie  g röß te  P an n e  z u r  G ew o h n h e it 
w ird , sp ie lte  s ich  a lle s  e in , u n d  e i
nes Tages w a r es so w e it, d a ß  au ch  
d ie  K antine  k la p p te . Z w ar d u rf ten  
d ie  D aten n ach  e in em  E in sp ru ch  des 
B etriebsrates n ic h t  g e sp e ic h e rt u n d  
dam it auch  n ic h t a u to m a tisc h  in  d e r 
G ehaltsv e rrech n u n g  v e rw en d e t w e r
den , aber im m e rh in , d ie  L isten  gab 
es, u n d  B laum eise  sch a u te  h in  u n d  
n ie d e r  h in e in  -  m e is t b ev o r e r z u m

C hef m ußte. Den Listen konnte Blau
m eise näm lich entnehm en, ob ER ge
rade  au f Diät w ar oder n ich t. W ar 
Ersteres der Fall, em pfahl es sich , 
SEIN Z im m er n u r in  gebückter S tel
lu n g  zu betre ten , dam it ER e inen  
n icht sah, un d  einen  SEEN Zorn n icht 
treffen konnte. Denn w enn ER auf Di
ät w ar, w ar ER im m er zorn ig , dazu 
bedurfte  es keines b esonderen  G run
des, d ie  Diät w ar G rund genug. 
N ich te inm al K ater konn te  dann  auf 
M ilde hoffen, denn  er m ußte  jede Di
ät m itm achen . U nd  m it dem  Seiber
fangen  w ar das auch  so e ine Sache, 
d en n  seit der E in füh rung  d e r Z u 
trittskon tro lle  kam  n ich t einm al eine 
M aus m ehr ohne A usw eis ins Gebäu
de h e re in . So ha tte  das Leben als 
Chefkater auch seine Schattenseiten. 
B esonders stolz w ar B untspecht aber 
au f d ie  vo lle lek tron ische O rientie- 
rungstafel, d ie  er in  seinem  Büro auf- 
h än g en  ha t lassen . A uf d ieser Tafel, 
d ie  direkt m it dem  C om puter verbun
den  w ar, ha tte  jeder M itarbeiter sein  
L äm pchen . W enn ein  M itarbeiter 
kam  u n d  dem  C om puter als anw e

send gem eldet w urde, leuch tete  das 
L äm pchen auf. Ging er, verlosch es 
w ieder. Die m eisten  Besucher von 
B untspech t lobten dessen  K unstver
s tand , d en n  sie h ie lten  das un ruh ig  
flackernde Objekt, das da an  der 
W and h ing , für d ie Sku lp tu r e ines 
besonders avantgardistischen K ünst
lers, w er w agt da schon Kritik! 
Wriedereinm al zeigte d ie E rfahrung, 
daß  vorhergesagte R ationalisierun
gen n ich t oft stattfinden . Längst 
schon w aren die gefeuerten M itarbei
te r w ieder eingeste llt u n d  noch e in i
ge dazu . Sie alle m uß ten  jetzt das 
z iem lich  störanfällige Personalsy
stem  kontro llieren , das heiß t, daß  
jetzt a lles doppelt gem acht w urde. 
Die a lten  S tem peluhren  h ingen w ie
der an ih rem  alten  Platz, es w urde 
w ieder add iert u n d  gerechnet u n d  
m anuell eingegeben. Und dann w ur
den  d ie  Ergebnisse verg lichen, d ie  
Ü bereinstim m ungen  genau festge
ha lten , d ie  U n tersch iede zur EDV- 
e rs te llten  A brechnung un tersuch t 
un d  beg ründet (auf dem  com puter
lesbaren Form ular N um m er 144). Die

zw ei G ehspuren  gibt es im m er n o ch , 
sie w erden jetzt aber auch vom Sport
vere in  genu tz t, d e r d ie  Zeit, d ie je
d e r vom  A ufzug b is zu r T ü r h in au s  
b raucht, end lich  e lektronisch auf die 
h u n d e rts te l S ekunde genau  m essen  
kann . Am  E nde des Jahres w irft der 
C om puter e ine  Liste der Besten aus, 
u n d  m an  kann  den  M itarbeiter, der 
im  abgelaufenen  )ahr das G ebäude 
n a ch  B ürosch luß  im m er am  sch n e ll
sten  verlassen hat, m it dem  Seidenen 
Z ielband  ehren .
A us dem  G oldenen  S parschw ein  fü r 
B untspech t ist d iesm al w ieder n ich ts 
gew orden . Er hat zu  S ilvester den  
E inar m igen Zirkel in  Blech erhalten . 
D iese A u sze ichnung  bekom m t jener 
M itarbeiter, der m it dem  größten  
A ufw and  d ie  geringste  W irkung e r
z ie lt. D afür w u rd e  B untspech t n e u 
e rd in g s  schon  um  sechs U hr in  der 
F rüh  gesehen , w ie  e r vom  A ufzug 
z u r  E ingangstü r ren n t, u n d  w ied er 
re n n t, u n d  w ied er renn t. Ob er w ohl 
g anz  he im lich  fü r das Seidene Z iel
b an d  tra in ie rt?
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D a s  C P/M  3 .0  B e tr ie b sy s te m  
s ie h t  m e h re re  M ö g lic h k e ite n  zu  
R e a k tio n e n  a u f  F e h le r  im  Z u 
s a m m e n h a n g  m it d e n  D is k e tte n 
s ta t io n e n  v o r.

N o rm a le rw e is e  w ird  d a s  la u fe n 
d e  P ro g ra m m , z .B . e in  T u rb o - 
P a s c a 1-P ro g ra m m , be i e in e m  
D is k e tte n fe h le r  u n te rb ro c h e n ,  
s e lb s t w e n n  es  s ic h  n u r  u m  d a s  
F e h le n  e in e r  g e s u c h te n  D atei 
h a n d e l t .  E in  le e re s  o d e r  n ic h t 
e x is t ie r e n d e s  L a u fw e rk  a n z u 
s p re c h e n ,  h a t  d a  s c h o n  z u  m a n 
c h e m  D a te n v e r lu s t  o d e r  so g a r  
z u m  T u rb o -S y s te m a b s tu rz  
g e fü h r t .

S c h a d e  u m  d a s  a k tu e l le  »W ork - 
file«  o d e r  d a s  g e ö ffn e te  D a ten fi
le ,  w e lc h e s  d a n n  n u r  n o c h  a u s  
B ru c h s tü c k e n  b e s te h t.

Ü b e r d ie  B D O S -F u n k tio n  45  {«Set 
BDOS E rror-M ode«) lä ß t s ic h  d ie s , 
a u c h  v on  e in e m  P a sca l-P ro g ra m m  
h e ra u s , g e sch ick t v e rm e id e n .

A ssem bler-P rogram m e la d e n  d a s  C- 
R eg is te r m it dem  W ert 45  (d ez .) , 
das  E -R egister m it 255  (d e z .)  u n d  
ru fen  d ie  B D O S -B ea rb e itu n g sro u - 
t in e  auf. T u rb o -P a sca l-P ro g ra m m e  
b e g n ü g en  s ic h  m it d e m  P ro z e d u r-  
A ufru f BDOS (45,25 5) -  u n d  s ch o n  
w ird  d e r B D O S -E rror-M ode v o n  
»default«  (P rogram m  s to p p e n  u n d  
F e h le r  an ze ig en ) in  » re tu rn «  (gebe 
F eh ler-N r. im  R eg iste r H  z u rü c k , 
sch reibe  in  R egister A  e in e  255  u n d  
setze  P rogram m  fort) u m g e sc h a lte t.

E ine  Z u rü c k s c h a ltu n g  in  d e n  »de- 
fau lt« -M ode ist m it B D O S (45 ,0) 
m ö g lich . E in  A u fru f v o n  BDOS

(45,254) fü h r t  z u m  » d isp lay  an d  re 
turn «-M o d u s: E s w ird  e in e  F e h le r
m e ld u n g  a n z e ig t  u n d  d a s  P ro 
g ram m  fo r tg e s e tz t .

L e id e r  k a n n  e in  T u rb o -P a sca l-P ro 
g ram m  d ie se  C P /M -F eh le rzn e ld u n g  
n ic h t ü b e r  lO R E S U L T  an ze ig e n , da  
IO R E SU L T  n u r  d ie  F e h le rn u m m e r 
a u s  d e m  A -R e g is te r  z u rü c k g ib t. 
T ro tz d e m  is t  a b e r  d ie  F e h le re rk e n 
n u n g  d u rc h  d e n  W ert 255 g egeben .

E in e  B e s c h re ib u n g  d ie s e r  BDOS- 
F u n k tio n , s e in e r  F e h le rm e ld u n g  
u n d  w e ite re  B D O S -F u n k tio n en  f in 
d e n  s ich  im  »D igital R esearch  CP/M  
P lu s  P ro g ra m m e r’s G u id e« , w e l
c h e s  z u m  C P/M  3 .0  S y s tem  m itg e 
lie fe r t w ird .

(G ü n th e r  P rü h s)

COMPAREX hat Premiere
Erster MesseaufMttter BASF/Slemens-Gesetlschaft '
(DB) Die COM PAREX iäfEw*tiMö»y*t*iBe.G»bH -  das zum  Jzhrcbcgiss 
1987 ia Mannheim gegründete Unternehm e» von BASF und Siem ens -  präsen
tierte  aut der CeBIT *87 neae GroÖcomputerraodeüe. Für den Kunde» liegt der 
N utze» der neues Typen vor »Bern ln der hochentwickelten Technologie.

Der technologische Vorsprung wird bei geringer. Der Bedarf an Stellfläche be- 
cinem direkten Vergleich mit leistungs- trägt nur einen Bruchteil. Noch drastischer 
gleichen führenden Wcttbewerbsmodd- werden für den Anwender die Vorteile 
len deutlich: Die Leistungsaufnahme der beim Vergleich des auf dem Doppelbo- 
COMPAREX-Maschinen ist wesentlich den des Rechenzentrums lastenden Ge

wichtes deutlich. Die nur 840 kg leichte 
PCM-Maschine ist problemlos zu instal
lieren.

Als zweite Produktneuheit zeigte die 
COMPAREX Informationssysteme 
GmbH auf der CeBIT ihr neues 3480- 
kompatibles Bandsystem im Betrieb. Das 
System arbeitet mit l / 2 ”-Chromdioxid- 
Computerband-Kassetten und hat beson
ders hohe Datenübertragungsraten.

Bereits im Januar hatte die COMPA
REX ihre Angebotspalette an Großrech
nern um das neue Modell 7/90-3 erwei
te rt Sie deckt somit mit nur einer Rech
nerfamilie die Leistungsspanne von der 
I7-Mips- bis zur 70-Mips-Klasse ab. 
(Mips bedeutet Millionen Rechenopera
tionen pro Sekunde.)

BASF mit neuer Diskette 88
CeBIT-M esse in Hannover: Verbraucher profitiert von technischer Entwicklung

(D ö) »D er M ark t wächst -  das Qualitätsnlve*» steigt -  der Wettbewerb wird 
härter.«  So charak terisierte  der Leiter der BA SF-D atestechalk, Dr. Karl Uhl, 
die S ituation  au f dem M ark t fü r D isketten. Gleichzeitig presche die BASF auf 
dem W eg zu höheren Speicherkapazitäten erfolgreich voran. Ais Neuigkeit auf 
dem CeB IT 1987 (Centrum  Büro-Inform ations-Techaik) kündigte er eine 3 3 " -  
D iskette mit einer au f 2 M egabytes verdoppelten Speicherkapazität an. CeBIT» 
die größte europäische EDV-Fachmesse, fand vom 4. bis 11. M ärz In Hannover 
s ta tt. - - - —-------------------A.r  ------- ------------■— —------------ —

Beachtliche Speicherkapazität hat eine 
handliche Datenkassette mit Chromdi- 
oxid-Band. Sie ist etwa so groß wie zwei 
nebeneinanderliegende Zigarettenschach
teln und vermag im Lauf ihrer Weiterent
wicklung die kaum vorstellbare Daten
menge von 2 Gigabytes zu speichern. Die 
heute genutzte Kapazität liegt bei 200 
Megabytes. Dabei handelt es sich um eine 
Weiterentwicklung der von BASF produ
zierten Datenkassette für die Groß-EDV.

2 GB Daten entsprechen dem Inhalt 
von 5 600 herkömmlichen Disketten von 
je 360 KB Kapazität oder umgerechnet 
von zwei Millionen einseitiger Geschäfts
briefe. Diese Korrespondenz wurde im
merhin 3 500 Aktenordner mit rund 10 
Tonnen Gewicht füllen. Die Magnet
bandkassette dagegen ist 220 Gramm 
leicht.

Mangels entsprechender Laufwerke 
wird es die 2-GB-Kassette zwar in naher 
Zukunft noch nicht zu kaufen geben, aber 
die BASF will an diesem Beispiel zeigen, 
daß die Entwicklungsmöglichketten der

mmUm

magnetischen Datenaufzeichnung noch 
lange nicht erschöpft sind.
O ptische Platten 
langsam im Kommen

Die optische Speicherplatte wird nach 
Ansicht der BASF-Datentechnik keine 
Ablösung der magnetischen Speichertech
nologie bringen. Sie ist vielmehr eine Er
gänzung in der Vielfalt der Speichertech- 
nologien. Die BASF entwickelt in ihren 
Ludwigshafener Forschungslabors so
wohl einmal beschreibbare optische Plat
ten mit organischen Farbstoffschichten 
als Datenträger ab  auch beliebig oft be
schreibbare magneto-optische Platten, die 
mit Metallegierungen arbeiten.

Disketten bleiben das preiswerteste 
Speichermedium für Klein- und Personal
com puter. Die optischen Speicherplatten 
und die dazugehörigen Laufwerke sind 
noch viel zu teuer, um Disketten als Abla
gespeicher abzulösen.

Geschäftsverlauf
BASF-Datentechnik

Nach Einbringung des Geschäftes mit 
kompatiblen Rechnersystemen in die 
COMPAREX konzentriert sich das Ge
schäft mit EDV-Produkten der BASF auf 
Forschung/Entwicklung, Produktion und 
Vertrieb von Speichern! edlen. Im Ge
schäftsjahr 1986 betrug der Weltumsatz 
mfe Speichermedien an Dritte ca. 410 Mil
lionen DM. Darin sind ca- 220 Millionen 
DM in Europa getätigt worden und ca. 

■ r - -r«, ».»
Auf der CeBIT in Hannöver:

Zur CeBIT ’ST trgiut Sie BASF-Date* 
techaik Ihr Disketteosortimeat um die Fie- 
xyDisk® 33"-2HD mit 2 Megabytes un
formatierter Speicherkapazität uad an  
eine Archivbox für 33"-Dtekettea.

Foto: BASF

78 Millionen US-Dollar in Nordamerika. 
W ährend der Umsatzzuwachs in Europa 
ca. 9% beträgt, ergibt sich währungsbe
dingt in Nordamerika ein Rückgang um 
7%, der in Landeswährung einer Steige
rung von 25% gleichkomrot 

Am stärksten wuchs ihr Umsatz bei den 
Computerband-Kassetten für 3480-kom* 
patible Bandlaufwerke, die sie vorwie
gend an Rechenzentren verkauft.

Mit einem Investitionsaufwand von 70 
Millionen DM hatte die BASF in 1985 
und *86 in ihrem Willstätter Werk eine 
hochautomatisierte Fertigungsstraße mit 
einer Jahreskapazität von über 10 Millio
nen Kassetten aufgebaut.

Insgesamt investiert die BASF in den 
Jahren 1986 und 1987 rund 100 Millionen 
DM in die weitere Automatisierung der 
Diskettenfertigung und der Qualitätskon
trolle einzelner Herstellungsschritte.
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Der Tag der offenen TSr
Ein Telefongespräch abgehört von 
Paul Anlar

Guten Tag! Firma COM COM, Termi
nal achthundertneunundzwanzigem- 
halb. Sie rufen bestimmt wegen dem 
»Tag der Offenen Tür« au. Morgen 
geht’s los, pünktlich um  neun Uhr, 
Halle zweihundertfünfundvierzig 
dreitausendfünfhundert Computer 
warten nur darauf gekauft zu werden. 
—Was? Eine Unverschämtheit? — 
Mann, jetzt hören Sie einmal ganz ru
hig zu. Sie haben morgen die Mög
lichkeit, Computeranlagen zu besich
tigen, Sie müssen keinen Computer 
kaufen! Beileibe nicht, wir tun Urnen 
gar nichts. Aber warum nutzen Sie 
nicht die Chance, am Computer 
kommt man heutzutage sowieso nicht 
mehr vorbei, die halbe Menschheit 
lebt schon irgendwie von dem Zeugs. 
Vtenn die Dinger mal streiken sollten, 
ist’s zappenduster. Dann geht nichts 
mehr, dann sitzen wir alle auf der 
Straße. —Sie können das Wort Com
puter nicht mehr hören?— Nun hören 
Sie mal gut zu und auf den Rat eines 
alten Hasen, der fast alles geknackt 
hat, was es zu knacken gab: Das mit 
dem Computer kommt sowieso, das 
ist schlimmer als AEDS. Die Leute 
stecken sich an irgendeinem Monitor 
an und dann haben sie es weg. Die al
ten Atombomben konnte man wenig
stens noch abschaffen, aber Compu
ter? Unmöglich, die kann man nicht 
mehr abschaffen! Der Vorschulunter- 
richt beginnt ja jetzt Gott sei Dank mit 
Informatik, aber an manchen Grund
schulen wird ja leider immer noch 
MS-DOS 12.0 gelernt. Ein echtes Re
likt. So was sollte man abschaffen. 
Die Pimpfe installieren heutzutage 
schon im Kindergarten Festplatten
rechner, und da wollen Sie sich noch 
nicht mal einen F*C anschauen? — So, 
so, Sie können die Dinger nicht mehr 
sehen! —Soil’s ja auch geben, die Ver
weigerer. Grundgesetz -  Meinungs
freiheit -  freie Entfaltung -  Indivi
dualität -  nicht so wie bei den alten 
Sozies. Ich will Ihnen mal etwas sa
gen: Da geht echt was ab mit den

Computern. Im Guiness-Buch der Re
korde steht Dauercomputing mit acht
zehn Jahren, drei Monaten und ein 
paar Zerquetschten und den Rekord 
im Kopieren unbekannter Datenträger 
hält der ALLOS m  super mit acht- 
undzwauzig Millisekunden! Und Sie 
riskieren noch nicht einmal einen 
Blick auf einen Handheld, vierzig 
Mega, alles drin, Kugelschreiberge
häuse, acbtundvierzig Tools gratis, 
zum Einfühnmgspreis von neun Mo- 
netas. Hören Sie noch zu? Was ma
chen Sie denn beruflich, vielleicht 
ließe sich da so ein Ding unterbrin
gen. Oder schreiben Sie doch Bücher, 
wenn Sie keine Computer sehen kön
nen. Wir haben da einen Minitext im 
Angebot, den legen Sie sich ganz ein
fach unter die Zunge und geben ihn 
Hann beim Varlag ab. — Manager sind 
Sie von Beruf, und da haben Sie kei
ne KopfhörerW:>rkslation? Sie wollen 
mich doch nicht auf den Arm neh
men? — Ada so! Pleite gegangen! Pas
siert jedem mal, isthalb so schlimm. 
Bald werden Sie sich bestimmt wie
der einen kleinen YT leisten können! 
Haben Sie schon gehört, gestern ha
ben sie endlich den Flugverkehr in 
Frankfurt eingestellt. Es läuft ja jetzt 
alles sowieso per DFÜ im interkonti
nentalen Netzwerk. Eine tolle Sache! 
Damit können Sie Zuhause den Com
puter jahrelang alles erledigen lassen 
und Sie liegen in Rio am Pool, oder 
Computern halt. — Ob ich weiß von 
woher Sie anrufen? -  Keine Ahnung, 
da muß ich raten. \fom Mond aus viel
leicht, oder aus einer Telefonzelle am 
dritten Marsmeer. — Alles falsch? Aus 
Köln! — Ei, da sind wir doch auch! 
Hier steht unser zentraler Computer, 
da schlägt das Herz unserer Firma! 
Hier begraben wir auch unsere über
alterten Prozessoren und vergessenen 
Betriebssysteme. Also neulich, da ha
ben sie hier ganz in der Nähe, in Ham
burg, einen irren archäologischen 
Fünd gemacht. Eine echte IBM 68000 
mit zwei kleinen Laserdruckero und 
sehr gut erhalten. Jetzt müssen im Eu
ropäischen Museum die anderen Kis
ten etwas zusammenrücken, oder die 
bauen gleich neu an. Und jede

Menge Disketten, ganz alte Dinger, 
mit so einem großen Loch in der Mit
te, hoffentlich lassen die sich auch 
entziffern. Müßte aber gehen, das ist 
ja damals ganz simpel gemacht wor
den -  so eine Art magnetischer Keil
schrift oder so. Sind Sie noch dran? 
Weshalb rufen Sie eigentlich an? Mu
seum -  Computer -  Pleite -  Mana
ger -  Computer -  Schule -  Tag der 
Offenen Tür -  jetzt haben w ir’s! — 
Ob ich da eingeteüt hin? — Natürlich! 
Ab acht Uhr hänge ich am Kevbord 
und bin online! — Zu Hause bleiben? 
Alles Essig? Tut Ihnen leid, von we
gen dem Rausschmiß. So eine Pleite 
kann eben jedem mal passieren, habe 
ich selber gesagt. Wird schon nicht so 
schlimm werden. In spätestens einem 
halben Jahr kann ich mir wieder ei
nen Kompatiblen leisten. Der Finanz- 
Host hat uns einen Kuckuck ins ROM 
geblasen, Feierabend! Da kann man 
nichts machen. Aber da läuft noch 
eine alte Sache mit der Super-Soft aus 
Honolulu. Die wird die Rechner zum 
Glühen bringen und dann kommen 
wir wieder ganz groß raus. Vertriebs
rechte im indischen Meer in Aussicht 
genomm en. Verkauf über 
Intersoft-Interastional, Kasse über 
CARD. Acht Tage installieren und 
dann können wir die Füße wieder 
hochlegen. Alles klar Boß, bin wieder 
dabei! — Was ich jetzt mache, ja wei
ter studieren natürlich! Die angebro
chene Doktorarbeit in Informatik über 
den »Zyklus des Pipeiineing agressi- 
ver Bits im Controller-Bus« fertigma
chen und dann mal weitersehen. Viel
leicht reizt mich ein Abstecher zum 
Ln-Ohr-Publishing. Alte Adresse. Sie 
melden sich wieder. Alles klar!
Tschüüüüüss.------ Zentrale! -  Ich
hau gleich ab, alles klar für offline? 
Siopbit ist auf total gesetzt. CARD auf 
pleite. Parameter auf END. Ich instal
liere jetzt Go Home for ever und eröff
ne das Protokoll. Alles rüber? — Was 
fehlt noch? — Klamotten susziehen, 
Schuhe dalassen, Paßwort vergessen 
und Hände waschen -  wegen der 
Chips unter den Fingernägeln. O.K. 
wird gemacht. — Arrivederci schöne 
neue Welt!

Programming 
with Turbo Pascal 
David W.Carroll 
Micro Text Productions, Inc., 
McGraw Hill Inc., New York 
Paperback mit 310 Seiten und 
Übungsdiskette.
ISBN 0-07-852909-3

Seit über einem Jahr besitzt 
dieses Buch, ein Werk aus 
dem Verlag der US-ameri
kanischen Zeitschrift »By
te«, seinen Stammplatz auf 
meinem Schreibtisch. Ob
wohl es sich hierbei nicht 
um eine umfassende Ab
handlung ä la Wirth, Dun- 
tem ann oder Koffmann 
handelt, greife ich zu die
sem Buch und nicht zu ei
nem »Klassiker«, wenn ich 
schnell etwas prüfen will. 
Der Autor David Carroll ist 
seit zwanzig Jahren im 
Com puter-Bereich tätig 
und in den USA für seine 
Beiträge in Dr. Dobbs Jour
nal, Micro/Systems Journal 
(Turbo-Pascal Corner} und 
Business Software News 
bekannt.
Das Buch an sich besteht 
aus achtzehn stramm mit 
Information gefüllten Kapi
teln. Die ersten drei be
schäftigen sich mit allge
meinen Fragen der Installa
tion, des Editors und einer 
Introduction to Computer 
Programming, wobei die 
völlige Ignorierung von 
Diagrammen zu bedauern 
ist. In Kapitel rv bekundet 
der Autor seinen Glauben 
an die BNF Notation, einer 
Technik, die konsequent 
bis zur letzten Buchseite 
durchgehalten wird.
Durch eingeschobene Kapi
tel mit vier einfachen Pro
grammen (u.a. ein Mittel
wertprogramm und ein 
Programm, das Quadrat 
und Quadratwurzel berech
net) teilt sich der gesamte 
Stoff in zwei etwa gleich 
große Hälften. Die erste be
handelt Turbo-Pascal bis zu 
den Procedures, Functions 
und einfachen I/O-Anwei
sungen, während diezwei
te Hälfte gleich mit Ent
scheidungs-Anweisungen

[Decision Statements) be
ginnt, Pointer und dynami
sche Strukturen folgen läßt 
und mit einer relativ kur
zen »Reference Informa
tion« über das Machine 
Level Interface abschließt. 
Als interessante Beispiele 
zeigt er Programme, die Di
rectoryangaben zum Ziel 
haben und die Systemuhr 
als Event-Timer benutzen. 
Die Betonung des Buches 
liegt insgesamt auf nicht
technischem Gebiet. Die 
mathematischen Anwen
dungen beschränken sich 
auf zwei Programme zur 
Matrix-Manipulation. Dem 
Autor ist nach seinen eige
nen Worten daran gelegen, 
dem Leser die wesentli
chen Elemente des Stan
dard Pascals beizubringen, 
und nicht einen allumfas
senden Text zu schreiben. 
Dies ist ihm nach meinem 
Dafürhalten auch sehr gut 
gelungen.
Auf der beigefügten Disket
te sind an die achtzig Pro
gramme abgelegt, so daß 
der »Turbo Neuling« ein 
ungewöhnlich breites Spek
trum an Übungsprograxn- 
men genießen kann. Ein 
besonderer Leckerbissen 
sind drei Utility-Program
me TURBOHLP, TUR- 
BOXRF und 7URB0LST, 
wobei ersterer ein speicher- 
residenter Online Help ist. 
Leider gibt es kein In
hal «^-Verzeichnis der Pro
gramme, so daß der Leser 
erst über Programmnainen 
wie MILEAGE.PAS rätseln 
muß.
Das Inhaltsverzeichnis des 
Buches ist mit ganzen 
zweieinhalb Seiten Umfang 
beiweitem nicht ausrei
chend. Dafür sind die Ap
pendices 12 Stück an der 
Zahl sehr zu begrüßen. Ei
ne Liste der Keyboard Re
turn Codes für den JCBM-PC 
ist hier zu finden, sowie die 
vollständige Auflistung der 
Turbo-Pascal Syntax in 
Backus-Naur-Form. Wer 
die Übungdiskette nicht 
mehr braucht, hat mit die
sem Buch einen sehr nütz

lichen ja nahezu unent- 
lichen Begleiter als Quick 
Reference zu Turbo-Pascal. 
Der Sprachgebrauch des 
Buches ist ohne jeglichen 
Slang, so daß auch Leser 
mit »nur« Computer- 
Englisch keine Schwierig
keiten haben werden.

(Isabel Saplac)

Programmiersprache
PASCAL
- Schritt für Schritt 
von Anton Schmuck 
H um boldt-Taschenbuch
verlag, München, 1986 
Reihe ht-ratgeber Nr. 551 
159 Seiten 
ISBN 3-581-66551-4 
Preis: 8,80 DM

Pmgrammt&rsprache 
PASCAL -SM ttX kScM tt

Ein Text fiir den kleinen Geld
beutel

Der Autor wendet sich 
einerseits an Computeraeu- 
iinge, und andererseits 
schlägt er auch die Brücke 
von BASIC zu Pascal. Im 
ersten Drittel des Buches 
werden die Grundlagen des 
Programmierens bespro
chen. Danach werden die 
grundlegenden Sprachele- 
mente von Pascal vorge
stellt und an vielen kleinen 
Beispielen erläutert: Der 
Aufbau einfacher Program
me, die einfachen Datenty
pen und Strings, Opera
toren und Standardfunktio
nen, Unterprogramme ein
schließlich knapper Hin
weise zu Rekursion, Block
strukturierung, strukturier

te Datentypen, Array, Men
ge und Verbund. Auch d$- 
Datentyp Datei (File) wird 
am Ende des Buches an
hand eines Beispielpro
gramms erwähnt, jedoch 
nicht ausführlich im Text
teil berücksichtigt.

Die Darstellung ist an 
UCSD-Pascal orientiert. 
Turbo-Pascal wird nur ein
mal kurz erwähnt, und ei
nige der Programme laufen 
unter Turbo-Pascal auch 
nicht wie gewünscht. Man 
merkt dem Buch an, daß 
sich der Autor selbst von 
BASIC ausgehend in die 
Thematik von Pascal, ge
nauer UCSD-Pascal, einge
arbeitet hat, was gar kein 
Nachteil ist, sondern ein 
Vorteil für alle diejenigen 
Leser, die diesen Weg von 
BASIC zu Pascal ebenfalls 
gehen. In den Text einge- 
schoben sind zahlreiche 
Übungen und Anregungen 
zu eigenen Lemschritten, 
was für den Anfänger sehr 
hilfreich ist. Die Sprache 
des Textes ist zumeist sehr 
gut verständlich, nur fin
den sich (für meinen 
Geschmack) gelegentlich 
zu viele Hinweise auf das 
Englische, Beispiel: »Die 
CASE-Anweisung ist das 
zweite bedingte State
ment.« Aber diese Stilffage 
ist eine Nebensache. Haupt
sache ist, daß hier solide 
Information für den Über
gang von BASIC zum Pro
grammieren in Pascal zu 
finden sind. Natürlich 
weist jedes Buch in der 1. 
Auflage den einen oder an
deren (Bmck-)Fehier auf, 
doch halten sich die Fehler 
in Dr. Schmucks Buch in 
Grenzen.
Ich kann dieses Buch je
dem Anfänger in Pascal 
empfehlen, denn es ist 
auch wegen des erfreulich 
niedrigen Preises eine gute 
»Einstiegslektüre« für Inter
essenten, die sich erst noch 
für eine Hochsprache ent
scheiden wollen. Apropos 
niedriger Preis: es gibt 
zahlreiche Bücher, die für 
den dreifachen bis fünffa
chen Preis dieses Bandes



Sehr geehrte CLUB80-Mitglieder

wie am 14-03.87 beim Clubtreffen in Alsfeld vereinbart, 
übernehme ich ab sofort die umfangreiche ELUB60 
Programmbibi iothek- Ganz kurz zu meiner Person, bin 29 Jahre 
alt, Diplomverwaltungswirt und seit 8 Jahren als 
Organisationsprogrammierer bei der Stadtverwaltung
Schweinfurt tätig. Den TRS-80 M I (64k, RS232,
Akkusti kkoppler, 2 x 80 Track- und 1 x 40 Track-Lauf wer ke, 
Epson RX80, 80-Zeichenkarte) benutzte ich in den letzten 
Jahren überwiegend für die berufliche Weiterbildung 
(Schwerpunkt Programmiersprachen, DateiVerwaltung,
Datenbanken, gute Dienstprogramme) .

Nun ein paar Punkte zur Programmweitergabe:

- Kajot hat mir versichert, daß alle CLUB80—Programme 
frei von Rechten Dritter sind (also kein Copyright 
vorhanden ist). Urheberrechtlich geschützte Programme 
werden von mir nicht angenommen (der Einsender muss also 
mitteilen, ob er selbst der Autor ist, oder woher er das 
Programm hat). Ich hoffe Ihr habt dafür Verständnis, 
denn ich muß schließlich dafür gerade stehen.

— Der Programmautor sollte sein Meisterwerk nur
dokumentiert einsenden, d.h. dem Programm sollte eine 
Beschreibung in Form einer Textdatei (mit einem gängigen 
Textverarbei tungsprogramm erstellt) bei liegen. Mein
Vorschlag wäre die Datei mit der Fi 1 e—Extension /DOC zu 
benennen. Bei der Textdatei sollte sich der Autor auf 
den normalen Zeichensatz beschränken, damit kein 
spezielles Textverarbeitungsprogramm zum Ausdrucken
benötigt wird. Gleichzeitig ist es sinnvoll einen 
Beschreibungsvorschlag für die CIlUB80—Bibi iothek zu 
machen.

— Da es sich in der Regel um ganze Programmpakete 
handeln wird, wäre es sinnvoll ebenso eine Inclusion 
List File (kurz ILF> zu erstellen. Das hat den Sinn, daß 
man solche Pakete mit einem Copy-Befehl (z.B. 
COPY,0,1,,CBF,ILF—datei name/ILF) kopieren kann oder 
anhand dieses Files genau weiß welche Programme zu einem 
Verfahren gehören. ILF-Files erstellt man mit einem 
Textverarbeitungsprogramm. Die zusammengehörenden 
Programme sind einzugeben und mit X'OD' * <RETURN> zu 
trennen. Die ILF—Datei wird als ASCII—File gespeichert 
(z.B. in SCRIPSIT mit S,A dateiname/ILF)

- Kopieraufträge sollten nur schriftlich bei mir 
eingereicht werden, denn telefonisch bin ich nicht immer 
erreichbar. Laut Kajot übernimmt der ELUB80
traditionell die Portokosten für die
Software-Anforderungen, ich bin jedoch der Meinung, daß 
das Rückporto beigelegt werden sollte, Ihr erspart mir 
damit sicherlich eine Menge Zeit und der Clubkasse tut 
dies bestimmt auch ganz gut. Verzögerungen bei der 
Bearbeitung können entstehen, denn ich muß mich zuerst 
in die umfangreiche Bibliothek einarbeiten — habt also 
etwas Geduld.

- Da das Kopieren ganzer Disketten oft zeitsparender ist 
als das Zusammensuchen auf verschiedenen Datenträgern, 
wäre es mir ganz recht, wenn Ihr genügend Disketten 
beilegt.

- Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste für 
Programmeinsender und Anfragende — das Diskettenformat. 
Wie eingangs erwähnt kann ich 40 und 80 Track—Disketten 
erstellen. Hier mein Vorschlag für's Formats

80-Track, DS, DD 
Pdr i ve-Angaben:
T I= C K ,TD=*G,TC=79,SPT=36,TSR=0,G P L = 8 ,DDSL=17,DDGA=6

40-Track, SS, DD 
Pdr i ve-Angaben s
TI—C K ,TD=E,TC—39,SPT=18,TSR=0,G P L = 2 ,DDSL=17 ,DDGA=2

Falls es damit Probleme geben sollte, so macht mir in 
einem INFO bessere Vorschläge, eine Einigung ist in 
jedem Fall möglich. Mein ganz persönlicher Wunsch wäre 
es, wenn die Disketten bereits in einem dieser Formate 
formatiert sind und ein System (eventuell auch 
Minimal system) enthalten. Als Basis für die Weitergabe 
von ELUBB0—Programmen wäre NEWD0S80 geeignet (das 

< kennt jeder).

Das war's zum Wechsel der Programmbibliothek. Sicherlich sind 
einige Anregungen und Wünsche bereits in älteren Infos 
bereits angesprochen worden. Ich wollte hier nicht bekannte 
Informationen nochmals wiederholen, sondern hatte einfach 
noch keine Zeit sämtliche Infos zu lesen - vielen Dank für 
Eure Aufmerksemkeit

HEFT
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Hallo Club-88er,

mit einem Monat Verspätung ist es mir nun endlich doch gelungen, das neueste 
Clubinfo auf die Beine zu stellen. Dies lag diesmal nicht an den fehlenden 
Beiträgen, obwohl auch jetzt noch einige 'versprochene Werke“ fehlen, sondern mehr 
daran, daß ich im Moment privat und beruflich im Dauerstreß lebe.
Für die verspätete INFO-Ausgabe möchte ich mich bei Euch entschuldigen. Ich hoffe, 
daß sich das nicht wiederholen wird. Leider ist aber ein Wiederholungsfall nicht 
ganz ausgeschlossen, da es in diesem Jahr bei mir noch weiterhin hektisch zugehen 
wird, Aber hoffen wir das Beste — für Euch und für mich.

Die von mir für das Jahr 3987 gesetzten Redaktions-Termine möchte ich beibehalten. 
So hoffe ich mit dem nächsten INFO schon in eine® Monat aufwarten zu können (Der 
Termin ist ja Ende diesen Monat). Sicher wird das INFI dann etwas dünner ausfallen 
als das jetzige INFO.

Als weiteres möchte ich Euch in meinem Schluß nochmals an den Zehnzeiler-Wettbewerb 
erinnern. Ich rechne mit reger Telefonitis* an den zwei Telefon-Abstimm-Tagen. Auch 
bin ich gerne bereit gleichzeitig kurze Mitteilungen (z.b. für die Börse) zu 
notieren, so daß sie dann noch kurzfristig im 28. INFO erscheinen können.
Sicher wird es für Euch genau so spannend, wie für mich, wer nun das “Programm des 
Jahres* in seiner Programmierkiste hat. Ich wünsche auf alle Fälle jedem das Glück 
Erster zu werden.

Zum Abschluß dieses INFO's verbleibt mir nur noch, mich für das Vertrauen, daß Ihr 
mir für ein weiteres INFQ-Jahre ausgesprochen habt, zu bedanken und Euch viel Freude 
an der neuesten INFO zu wünschen.
In der Hoffnung, daß man sich telefonisch t r i f f t  und/oder bis zum nächsten INFO 
verbleibe ich Euer

/ A w



C L U B  8 0 Mi tgli ederAdressen liste

Name Vorname Straße PLZ Stadt Telefon privat 7/ Geschäftlich

Albers Herbert Zum Düwelshöpen 14 2117 Wistedt 84182 78799 7/ -
Beckhausen Wolfgang Vuerfelser-Kaule 38 5868 Bergisch-G!a<Ä)ach 1 82284 762781 7/ -
Bernhardt Helmut Hafenstraße 7 2385 Heikendorf 8431 7241987 7/ 8433 /?4847
Betz Heinrich St. Wolfgangsstraße 13 8551 Hausen 89191 731698 7/ 89191 7611108
Buskowiak Thomas Eschersheimer Landstr. 257 6888 Frankfurt 1 869 75681621 7/ -
Böcker Dieter Lehmweg 4 2938 Varrel 1 84451 77640 7/
Böckling Ulrich Am Sonnenhang 1! 5414 Vallendar 8261 769522 7/ 02631 7895168
Dreyer Gerald Am Speiergar ten 8 6208 Wiesbaden-Bierstadt 86121 7588218 / /  -
Orowälder Bernd Hügel 1 4441 Wettringen 85233 74328 7/ 82557 /1236
Emmerich Helmut Waldstraße 5 6682 Ottweiler 86824 74114 / /  -
Förster Werner Christoph-Krebs-Straße 9 8720 Schweinfurt 89721 721841 / /  89721751256
Gramottka Uwe Lange Reihe 48 2883 Weyhe 8421 /  88496 7/ 8421 7388-6870
Heile Heinz-Dieter Marx Straße 78c 4328 Hattingen 82324 767495 7/ -
Held Manfred Stirnerstraße 22 8835 Pleinfeld 09144 76563 77 8911 72195245
Hermann Klaus Gartenstr. 22 7401 Pliezhausen 8712? 778824 / /
Hilt Peter Bergstraße 65 6754 Otterberg - 7/ -
Jablotschkin Rainer Thiekasp 29 4788 Lippstadt 8 82948 7542 7/ 02921 778431
Kopschina Peter Strandallee 138 2489 Scharbeutz - 7/ -
Krispin Michael Schwanstraße 8 4138 Moers 3 82841 773698 7/ -
Kruger Karl-Her tert Bruchweg 65 4928 Lemgo 85261 /13686 7/ -
Kuhn Eckehard Im Dorf 14 7443 Frickenhausen 1 87822 745417 / /  07822 /77442
Hand Harald Kleinflintbeker Straße 7 2382 Flintbek bei Kiel 8434? 73629 / /  8431 73813588
Hay Hol gier Marienstr. 9 5768 Sündern 2 82935 71668 7/ -
Hisioch Waldemar Adenauerring 25 8585 Röthenbach a. d. Pegnitz 8911 7506051 7/ 8911 7187945
Mühlenbein Klaus-Jürgen Am Mönchgarten 28 6948 Weinheim -Lützelsachsen 86281 755852 7/ -
Wilier Kurt Soltaustraße 24a 2858 Hamburg 88 848 77246883 77 84183 7702662
Neueder Jens Panoramastraße 21 7178 Michelbach /Bitz 8791 742877 / /  8791 744-667
Obensann Hartmut Schwalbacher Str. 6 6289 Heidenrod 1 86124 73913 7/ -
Obscherningkat Helmut 1 RUE DES BRÜYERES F-68360 Soultz 8833889/762698 77 -
Perschbach Patrick Waldstr. 52 5888 Koeln 91 8221 7872118 7/
Pi Her Walter Rohnenstraße 8 CH-8835 Feusisberg 81 77847418 7/
Raggan Hans Backnanger Weg 36 7146 Tarn 87141 7603611 7/8711 Z2638473
Rank Heinrich Frühlingstraße 2 8888 Fürstenfeldbruck 88141 73791 77
Reichelt Dieter Philipp-Schaitt-Straße 38 6982 Sandhausen 86224 752906 / /  -
Rensch Richard BahnhofStraße 188 (Postf. 226) 7128 Lauffen am Neckar 87133 /4J6? 77 87133 78415
Retzlaff Bernd Kleiner Sand 98 2082 Uetersen 84122 743551 / /  84183 7685318
Rychlik Andreas Königsberger Allee 128 4188 Duisburg 1 8263 7331383 / /  8283 7331383
Schmi tz Paul-Jürgen Bremer Straße 9 6236 Eschborn - 77 -
Schneider Manfred Rheinkasseler Weg 11 5889 Köln 71 8223 7787944 7/ -
Schrewe Christian Fliederweg 32 4888 Düsseldorf 31 8203 7740897 7/
Schröder Gerald Am Schützenplatz 14 2185 Seevetal 1 94185 72682 / /  -
Schäfer Walter Rathausstr. 4 8168 Miesbach 88025 /1631 7/ 08825 741247
Seelaann-Eggebert Jörg Henri-Spaak-Straße 96 5385 Alfter 8228 7643853 / /  -
Sterling Frank Tangstedter Str. 5 2888 Pinneberg 84181 7287284 77
Sopp Arnulf Wakenitzstr. 8 2488 Lübeck 1 0451 /79J926 / /  -
Spie# Peter Trugenhofenerstraße 27 8859 Rennertshofen 1 88434 7454 / /
Stephan Hans-Martin Am Glasesch 9a (Postf. 128?) 4586 Hagen a.TW. 95481 799585 7/ 8548l 738896
Stevens Peter Postfach 56 4688 Dortmund 1 8231 7593883 / /  0231 7593883
Stober Reiner Nelkenstraße 12 3216 Salzhemmendorf 4 85153 71564 / /  -
Sörensen Rüdiger Thamas-Mann-Straße 3A 6588 Mainz 1 86131 732868 7/ 86131 7395268
Trapp Harald Kranichstr. 46 4278 Dorsten 1 02362 Z42497 / /  82362 /23127
Volz 01 iver Dusestraße 13 7888 Stuttgart 88 8711 7731285 / /
Wacker Fred Postfach 2246 7558 Rasstatt 87222 Z52574 7/ -
Wagner Günther Gartenstraße 4 8281 Neubeuern 88835 /3361 / /  -
Wucherer Jürgen Menzelstraße 1 7758 Konstanz 87531 754686 7/ -
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