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Magazin verÃ¶ffentlichte BeitrÃ¤g sind urhe- 
berrechtlich geschÃ¼tzt Ubersetzung, Ver- 
vielfÃ¤ltigung Nachdruck sowie Speicherung 
auf beliebige Medien ist auszugsweise nur 
mit genauer Quellenangabe erlaubt. Die 
eingereichten BeitrÃ¤g mÃ¼sse frei von An- 
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etc., die zum Nichtfunktionieren oder evtl. 
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Das Fossil 
von Rolf Kretzschmar 

WuÃŸte Sie schon, daÂ die VD sich Ã¼berwiegen mit vorzeitlichen, 
versteinerten GegenstÃ¤nde beschÃ¤ftigt Glaubt man der Februar-Ausgabe der 
Zeitschrift AMIGA PLUS, so handelt es sich bei dem dort getesteten 
Helios-Forth um einen interessanten "Versuch, das Sprachfossil Forth in ein 
amigagemÃ¤ÃŸ Gewand zu kleiden". Ich denke, die Leser der VD haben da 
eine etwas andere Sicht der Dinge. Gesteht nicht selbst ein so kritischer 
Forther wie Ulrich Paul (Leserbrief in 4/93) der Sprache Forth noch einen 
gewissen Vorsprung zu, wenn er bemerkt "Es ist keine Frage von Jahren 
mehr, daÂ z.B. C++ in dieser Richtung (Erweiterbarkeit, d.R.) Forth voll 
Ã¼berholt.." Echsen und SchildkrÃ¶te werden schon mal als "lebende 
Fossilien" bezeichnet. Gut, damit bin ich einverstanden: Forth, das lebende 
Fossil; F-PC, der quicklebendige Saurier! Leser der VD wissen, in welchen 
Nischen unser geliebtes, verfluchtes Biest sich quietschvergnÃ¼g tummelt. 
Robotik und Forth kÃ¶nnte zu Synonymen werden. Rafael Deliano bewÃ¤ltig 
den offensichtlichen Stau an Informationen zum Thema Robotik dadurch, daÂ 
er ein Heft verlegt (Creeping FORTH), in dem Interessenten zahlreiche 
Anregungen, Informationen und die Bitte um Mitarbeit finden. Wir werden 
seine Arbeit interessiert verfolgen und wohl auch darÃ¼be berichten. 

Dem lebenden Fossil wachsen auch noch neue ExtremitÃ¤ten Die Crew um 
Prof. Plewann zeigt in diesem Heft, wie man ihm zum ++-Appendix 
verhelfen kann. 

Die Aussage: "FÃ¼ Lernzwecke (...) ist Forth allgemein wenig geeignet, da 
heute immer mehr Wert auf strukturierte Programmierung gelegt wird" ist 
wohl die unÃ¼berlegtest im eingangs erwÃ¤hnte Artikel: Vermutlich hat der 
Verfasser (Oliver Wagner) etwas anderes im Sinn; denn strukturierter als 
Forth kann kaum noch eine Sprache sein. Und nicht zuletzt deswegen stehen 
wir nicht alleine mit der Meinung, daÂ Forth die Lehr-Sprache schlechthin ist. 
So stellen Friederich Prinz und Klaus-Peter Schleisiek in diesem Heft 
Hardware vor, die das Lehren und Lernen mit Forth zum VergnÃ¼ge werden 
lassen! Ein lebendes Sprachfossil 1 s t  grÃ¼ÃŸe Ich auch! 

Euer 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 1 9. Jahrgang 1993 - 1. Quartal 



Kolumne 

Forth und der 
Rest der Welt 
von Andreas Goppold 
Unterherrnhauser Str. 13 D-81 96 Eurasburg Tel (++49) +8179 1479 

Ich mÃ¶cht mich erst einmal recht 
herzlich bei euch bedanken. Die Re- 
sonanz auf meine letzte Kolumne war 
sehr positiv, obwohl ich ja hier und da 
in Bezug auf Forth eine Lippe riskiert 
habe. Ich freue mich, daÂ ich mit mei- 
nen Ansichten doch bei den Forthern 
etwas berÃ¼hr und ausspreche, das 
viele auch bewegt. Und es ist noch ei- 
niges an Bewegung im Kommen. Die- 
ses Jahr ist mein JubilÃ¤umsjahr Vor 
zehn Jahren bin ich JÃ¼nge der "Wah- 
ren Leere vom Forth" geworden. Da- 
mals, ja damals, als wir noch in einer 
Schnitzeljagd Ã¼be verschiedene 
Adressen, wo die Sitzung nicht statt- 
fand, dann endlich zu diesem ehema- 
ligen Kino in Hamburg gelangt sind, 
wo wir dann auf den TheaterstÃ¼hle 
hockend uns in die Mysterien von 
DUP ROT SWAP, CREATE und DOES 
von Klaus Schleisiek, seines Zeichens 
Prophet der frohen Botschaft des 
Wortes von Forth, einweihen lieÃŸen 
Zu solchen JubilÃ¤umsgelegenheite 
fÃ¤ll es dann auch leicht, mit feuchten 
Augen und bewegter Stimme Ã¼be die 
Unstimmigkeiten und Zwiste der Ver- 
gangenheit wegzusehen und die ver- 
bindenden Gemeinsamkeiten wieder- 
zufinden. 

Ich habe heute leider nur Platz fÃ¼ 
eine Druckseite, und so muÃ ich mich 
ein wenig kurz fassen. Das fÃ¤ll mir 
schwer. Ich sehe nÃ¤mlic einige sehr 
relevante Dinge auf uns zukommen, 
die der Idee von Forth eine sehr leuch- 
tende Zukunft bringen kÃ¶nnen 

'Wot dem eenen sien Schiet iss 
dem armem sien DÃ¼nger ist ein altes 
ostfriesisches Sprichwort, das schon 
lange mein Wahlspruch ist. In der Tat 
ist es so: Die anderen stecken jetzt tief 
in ihrem Schiet und das kann sehr 
wohl der DÃ¼nge fÃ¼ die AnsÃ¤tz von 
Forth sein. Die Spatzen pfeifen es von 
den DÃ¤chern und es fÃ¼hle jetzt auch 
die Blinden mit dem KrÃ¼ckstock daÂ 

die Computer-Industrie bis Ã¼be die 
Nasenspitze in jenem besagten Schiet 
steckt. Damm sage ich es jetzt laut 
und deutlich: Die Technologie der 
Objekt-Compiliemng und damit aller 
herkÃ¶mmliche Compilersprachen, 
hat sich an ihrem eigenen Erfolg tot- 
gelaufen. Die Zeit ist gekommen fÃ¼ 
die Metacode- P-Code- und Tokenco- 
de-Systeme. Forth ist ein Tokenlisten- 
Interpreter System. Die Software- 
Technologie der Zukunft liegt eindeu- 
tig bei den Metacode- Systemen. Die 
heutigen RISC-Prozessoren sind ideal 
geeignet fÃ¼ solche Systeme. Und die 
Forth-Programmierer haben den Me- 
tacode ja sozusagen mit der Mutter- 
milch aufgesogen und kennen "every 
nook of granny". 

Wie das gemeint ist, kann man an 
Postscript sehen, welches im Augen- 
blick die einzige (wenn auch nicht 
sehr effiziente) MÃ¶glichkei fÃ¼ eine 
device-unabhÃ¤ngig Graphik-Darstel- 
lung ist. Das X-Windows System 
dient den Hardware-Herstellern nur 

dazu, jedes Jahr noch mehr MIPS ver- 
kaufen zu kÃ¶nne und bindet Millio- 
nen von kostbarsten Programmierer- 
Mannstunden, um dieses Monster nur 
irgendwie zu handhaben. Leider hat 
die Computerindustrie ihre Rechnung 
ohne den Wirt, sprich ohne die Welt- 
Ã–konomi gemacht. In unserer Welt 
ist Rezession angesagt. Seit der kalte 
Krieg beendet ist, flieÃŸe die Dollar- 
milliarden aus dem Pentagon nicht 
mehr, und damit sitzt das gesamte Si- 
licon Valley auf dem Trockenen. Das 
Lebensblut dieser ungeheuer aufge- 
blÃ¤hten mit den Ressourcen um sich 
schmeiÃŸende Industrie trocknet aus. 
Das Zeitalter von "Small is Beautiful" 
bricht nun fiir die Computerindustrie 
an. Und small, das sind vor allem To- 
kencode-Systeme. Mit Tokencode- 
Systemen kann man typischerweise 
auf 113 oder weniger des Ressourcen- 
bedarfs im Vergleich zu object- com- 
pilierten Systemen kommen. Ich wer- 
de auf der CBIT in Hannover meine 
Version dieser Idee vorstellen. Vor 
zehn bis 15 Jahren hatte Forth seine 
historische Chance in der Computer- 
Industrie. Sie wurde aus diversen 
GrÃ¼nde vertan. Die Stunde der To- 
kencode-Prozessor Systeme aber 
kommt noch. Forth als Sprache ist 
meiner Ansicht nach ein toter Arm der 
Evolution. Forth als Idee ist so aktuell 
wie nie zuvor. 

Hannover (Industrie) Messe 
1993april21--28 Hannover 

FORTH-Tage 93 
Kongress und Mitgliederversammlung 
1 993apr23--25 NÃ¼rnber 

Munchener Elektronik Bbrse 
GroÃŸe Elektronik Flohmarkt 
1993may02 MÃ¼nchen-TheresienhÃ¶ 
Pschorr-Keller 

Computershow 1 HobbyTronic 
1993may 12--16 Dortmund 

The Forth 
Professional Workshop '93 

1993may27--30 BadenBaden 
Klaus Felsch, Steven Pelc 

echtzeit1iNET 
1993juni(14) 15--17 Karlsruhe 
Ausstellung und Kongress 
Fuzzy-Controller 

embedded Systems 
(Feld-)Bussysteme 
ProgrammierWettbewerb 

ATARI 
1993aug20--22 DÃ¼sseldor 

Internationale Funkausstellung 
1993aug27--sep05 Berlin 

MessComp '93 
7. KongressMesse fÃ¼ industrielle 
MeÃŸtechni 
1993sep07--09 

Europaische WerkzeugMaschinen 
Ausstellung 'EMO' 

1993sep14--22 Hannover 

(bitte geben Sie uns ihren Input zu fÃ¼ Forthler 
sinnvollen Veranstaltungen: Forth-Kurse, 
Forth-Anwendungen, Forth-Kunden, Forth- 
Konkurrenten, Hardware fÃ¼ Forthler) 
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Forth++ 
von Burkhard Golf, Rolf SchÃ¶nlau Franz Angenendt, Klaus W. PleÃŸman 

von Burkhard Golf, Rolf SchÃ¶nlau 
Franz Angenendt, Klaus W. PleÃŸman 
pdv, RWTH Aachen, Beverstr. 46, 5100 Aachen, Tel. 0241-500749 

Ein Objekt-orientierter Forth-Sprachinterpreter als Kern eines In- 
formationssystems 

Teil 1: Forth++: Eine Erweiterung 
von Forth um Typen und Objekt- 
orientierte Strukturen 

Teil 2: INFOSYS-106: Ein Infor- 
mationssystem auf der Basis eines 
Objekt-orientierten Forth-sprachin- 
terpreters 

Die vorliegende zweiteilige VerÃ¶f 
fentlichung stellt schwerpunktmÃ¤ÃŸ 
die Forth-Komponente des Informa- 
tionssystems INFOSYS- 106 vor, das 
im Rahmen des Sonderforschungsbe- 
reiches 106 "Korrelation von Ferti- 
gung und Bauteileigenschaften bei 
Kunststoffen" [PleÃŸ92 implementiert 
wurde. Der Sonderforschungsbereich 
106 setzte sich mit der Problematik 
auseinander, Kunststoffe in der Ver- 
arbeitung gezielt beeinflussen zu kÃ¶n 
nen, um gewÃ¼nscht Eigenschaften 
vorhersagen und erreichen zu kÃ¶nnen 
Die Aufgabe des Informationssy- 
stems lag in der Erfassung und Aufbe- 
reitung anfallender Informationen. 
Die Art der Erfassung reichte von per- 
sÃ¶nliche Notizen, Ã¼be stmkturieren- 
de Aussagen bis zur Dokumentation 
und BegrÃ¼ndun von Ergebnissen der 
bearbeiteten Forschungsschwerpunk- 
te. 

Aus diesen Anforderungen folgte 
die Entscheidung Ã¼be eine interpre- 
tierende Auswertung von Informa- 
tionseinheiten und Informationsbasis. 
Um nicht in der Verarbeitungsge- 
schwindigkeit beeintrÃ¤chtig zu wer- 
den, wurde dem Informationssystem 
ein Interpreter zugrundegelegt, fÃ¼ 
dessen Realisation ein Forth83-Sy- 
stem gewÃ¤hl wurde, da mit Forth die 
anfallenden Aufgaben, durch die be- 
sondere Technik der FÃ¤delun von 
AdreÃŸverweise des zu verarbeiten- 
den Codes, sehr effizient gelÃ¶s wer- 
den konnten. 

Durch die InteraktivitÃ¤ des Inter- 

preters wurde eine lose Kopplung von 
Informationseinheiten, die mit indivi- 
duellen Daten besetzt werden kÃ¶nnen 
erreicht. Die heutzutage vorhandenen 
MÃ¶glichkeite an Programmiersi- 
cherheit und -komfort machten eine 
Verwaltung der Informationseinhei- 
ten mit den Mitteln der Objekt-orien- 
tierten Programmierung erstrebens- 
wert, denn die Informationseinheiten 
kÃ¶nne vorteilhaft als Objekte im Sin- 
ne der Objekt-orientierten Program- 
mierung aufgefaÃŸ werden. Mit dem 
ersten Teil der VerÃ¶ffentlichun wird 
nun eine Objekt-orientierte Erweite- 
rung von Forth vorgestellt, die wir 
Forth++ genannt haben und die si- 
cherlich nicht nur fÃ¼ die irn zweiten 
Teil vorgestellte Anwendung interes- 
sant sein dÃ¼rfte 

Teil 1 : Forth++: 

Eine Erweiterung von Forth um 
Typen und Objekt-orientierte Struktu- 
ren 

1. Zielsetzung 
Die Idee Forth "aufzubohren", um 

es komfortabler und sicherer zu ma- 
chen, ist sicherlich nicht neu. Es gab 
in der Vergangenheit schon mehrere 
AnsÃ¤tze die allerdings versuchten, 
Ã¼be trickreiche Wortdefinitionen 
neue ForrnulierungsmÃ¶glichkeite zu 
bieten. Beispielsweise in [POUT87] 

grundsÃ¤tzlic anderer Weg einge- 
schlagen, nÃ¤mlic der klassische Weg 
des Compilerbaus. Ausgangspunkt 
war nicht die Ãœberlegung wie man 
mit besonders raffinierten Wortdefini- 
tionen hochsprachenÃ¤hnlich Kon- 
strukte implementiert, sondern das 
Design einer Sprachdefinition fÃ¼ ein 
Objekt-orientiertes Forth, ohne zu- 
nÃ¤chs durch oberlegungen der Um- 
setzung im DenkprozeÃ blockiert zu 
werden. Diese grundsÃ¤tzlich Ent- 
scheidung ergab sich auch aus dem 
Problem, die Sprachsemantik sonst 
nicht exakt beschreiben zu kÃ¶nnen 

Von der Sprachdefinition einer 
Programmiersprache hÃ¤ng es nÃ¤m 
lich ab, welche Art von semantischen 
Fehlern, die der Programmierer 
macht, bereits vom Compiler abge- 
fangen oder auch zur Laufzeit gemel- 
det werden. Man denke nur an die 
Kontrolle der Parameteriibergabe bei 
Unterprogrammaufrufen oder die 
TypuberprÃ¼hnge bei Wertzuwei- 
sungen. Das Dilemma einer Sprach- 
definition besteht aus der Forderung 
nach viel Sicherheit, aber auch der 
Forderung nach Effizienz, guter Prag- 
matik und nicht allzuvieler Restriktio- 
nen, wegen der EinschrÃ¤nkun der 
AusdrucksmÃ¶glichkeiten 

An dieser Stelle sollen nur kurz die 
wichtigsten Diskussionspunkte wie- 
dergegeben werden, die das Design 
des Objekt-orientierten Forths letzt- 
endlich motiviert haben. Ausgang- 
spunkte sind die charakteristischen 
Eigenschaften von Forth und die Fra- 
gestellung, inwieweit diese Eigen- 
schaften Ã¼bernomme werden sollen 
bzw. kÃ¶nnen FÃ¼ detailliertere Infor- 
mationen sei der interessierte Leser 
hier und im folgenden auf [SchÃ¶92 
verwiesen. 

Die InteraktivitÃ¤ war fÃ¼ die Wahl 
von Forth einer der entscheidenden 
Faktoren und darf nicht in Frage 
gestellt werden. 
Die Erweiterbarkeit und das WÃ¶r 
terbuchprinzip, die bei der Bottom- 

werden solche MÃ¶g 

Hier wurde ein 1 

lichkeiten beschrie- 
ben, mit denen sich 
Datenstrukturen und 
Objekt-orientierte 
Mechanismen reali- 
sieren lassen. 
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up Realisierung von Programmen 
unschÃ¤tzbar Dienste leisten, wer- 
den ebenfalls beibehalten. 

D Die an Forth geschÃ¤tzt Maschi- 
nennÃ¤h kann in der Form nicht 
aufrechterhalten werden. Die Ma- 
schine darf nicht Ã¼be das direkte 
Arbeiten mit Systemadressen er- 
reichbar sein, sondern nur Ã¼be klar 
definierte Schnittstellen. 

D Die Anforderungen an die Kom- 
paktheit eines Forthsystems sind im 
Zeitalter immer leistungsfÃ¤hige 
und preiswerter werdender Prozes- 
soren und Speicherbausteine neu 
zu Ã¼berdenken Es wÃ¼rd keinen 
Sinn machen, bei einem Objekt- 
orientierten, komfortablen Forth 
mit 16kB Speicher auskommen zu 
wollen. Auf der anderen Seite soll 
es der Philosophie von Forth ent- 
sprechend immer noch relativ kom- 
pakt sein. 

D Die Stackorientierung wurde bei- 
behalten, weil die KomplexitÃ¤ um 
GrÃ¶ÃŸenordnung angestiegen wÃ¤ 
re, die einen vernÃ¼nftige Kompro- 
miÃ bezÃ¼glic der Kompaktheit 
ausgeschlossen hÃ¤tten 

D Durch die Objekt-Orientierung ist 
eine Verschlechterung der Perfor- 
mance zu erwarten. Eine Laufzeit- 
verschlechterung in der GrÃ¶ÃŸe 
ordnung von 10 scheint realistisch, 
aber auch vertretbar zu sein. 

2. Die Sprachkonstrukte 
von Forth++ 

Im folgenden Kapitel werden die 
Sprachkonstrukte von Forth++ in der 
erweiterten Backus-Naur-Form dar- 
gestellt. Eine ausfÃ¼hrlich EinfÃ¼hrun 
in Forth83 findet der Leser in 
[Zech87]. 

2.1. Das Typkonzept von 
Forth++ 

Ein Forthprogramm (eine Sitzung 
im Forthsystem) besteht aus einer Fol- 
ge von Definitionen und Befehlen, die 
mit dem Befehl BYE abgeschlossen 
wird. 
P r o g  : : = 

{ D e f  1 I n s t r  } BYE 
Definitionen (De f )  kÃ¶nne Typ-, 

Wort-, Konstanten-, Variablen- oder 
WÃ¶rterbuchdefinitione sein. 

utsamsten Erweite- 

D e f  : := 
T y p e d e f  
Worddef 
C o n s t d e f  
V a r d e f  1 
V o c d e f  

Eine der bed 

I 
I 

e 
rungen ist das Typsystem, das eine 
Reihe von Basistypen und auch Kon- 
struktoren fÃ¼ Typneudefinitionen zur 
VerfÃ¼gun stellt, so daÂ Felder, Ver- 
bunde, AufzÃ¤hlungstypen Unterbe- 
reichstypen und Klassen definiert 
werden kÃ¶nnen. 

Zu den Basistypen gehÃ¶re Integer, 
Real, Boolean, Zeichen, Adressen und 
Strings. 
B a s e t y p e  : :=  

I N T 1 6  1 I N T 3 2  1 
REAL 1 BOOLEAN 1 
CHAR 1 ADR 1 STRING 

Ein Typbezeichner ist entweder ein 
Basistyp oder ein bereits dem System 
bekannter Bezeichner, dem eine Typ- 
definition zugrunde liegt. 
T y p e i d  : := 

B a s e t y p e  1 Id  t y p e  
Typdefinitionen beginnen mit dem 

SchlÃ¼sselwor T  Y P  E  gefolgt von dem 
Bezeichner fÃ¼ den neuen Typ und ei- 
ner Typbeschreibung. 
T y p e d e f  : := 

TYPE Id  T y p e s p e z  
Typbeschreibungen umfassen Fel- 

der, AufzÃ¤hlungstypen zwei Arten 
von Unterbereichstypen, Pointertypen 
und Klassendefinitionen. 
T y p e s p e z  : : =  

A r r a y d e f  1 
E n u m d e f  I 
S u b t y p e d e f  I 
N e w t y p e d e f  1 
P o i n t e r d e f  1 
C l a s s d e f  

Ein Feldtyp wird von den Feld- 
grenzen, die durch Integer1 6-Kon- 
stanten angegeben werden, beschrie- 
ben und von dem Typ der einzelnen 
Elemente. 
A r r a y d e f  : : =  

ARRAY " [ "  I n t l G c o n s t  
I1 I1 , I n t l 6 c o n s t  
1 "  of T y p e d e s c r  

Der Typdeskriptor umfaÃŸ bekann- 
te Typbezeichner und Stringbeschrei- 
bungen, die durch die maximale An- 
zahl von Zeichen charakterisiert sind. 
T y p e d e s c r  : : = 

T y p e i d  1 

STRING" [ " I n t l 6 c o n s t " ]  " 

AufzÃ¤hlungstype werden durch 
die zu ihnen zugehÃ¶rige AufzÃ¤h 
lungsbezeichner definiert, die von 
dem SchlÃ¼sselwor ENUM und einem 
Semikolon eingerahmt werden. 
E n u m t y p e  : :=  

ENUM I d  { I d  } " ; ' I  

Unterbereichstypen lassen sich mit 
(SUBTYPE) und ohne (NEWTYPE) 
ZuweisungskompatibilitÃ¤ definieren. 
Der Wertebereich laÂ§ sich bezÃ¼glic 
des Bezugtyps einschrÃ¤nken 

S u b t y p e d e f  : : = 

SUBTYPE T y p e i d  
[ L I M I T S  N u m c o n s t  

N u m c o n s t ]  " ;"  
N e w t y p e d e f  : :=  

NEWTYPE T y p e i d  
[ L I M I T S  N u m c o n s t  

N u m c o n s t ]  ";" 
Mit Pointertypen wird das Arbeiten 

mit Maschinenadressen in eine siche- 
re Bahn gelenkt. Zu jedem Typ lÃ¤Ã 
sich ein entsprechender Pointertyp de- 
finieren. 
P o i n t e r d e f  : :=  

POINTER T 0  T y p e i d  
Die tiefgreifendste und auch um- 

fangreichste Erweiterung im Typkon- 
zept umfaÃŸ die Definition von Klas- 
sen. Mit dem Klassentyp lassen sich 
Objekte definieren, die einen eigenen 
Datenbereich und die zulÃ¤ssige Ope- 
rationen auf diese Daten umfassen. 
Pate bei der Festlegung der Klassen- 
definition stand C++. 

Eine Klasse kann als Ableitung ei- 
ner schon bestehenden Klasse defi- 
niert werden. Mit dem SchlÃ¼sselwor 
PUBL I C  wird festgelegt, ob die 
ererbten Features nach auÃŸe hin 
sichtbar sein sollen oder nur fÃ¼ den 
internen Gebrauch bestimmt sind. Mit 
T  y p e d e  f lassen sich optional lokale 
Typen definieren. Die Features beste- 
hen aus Datendefinitionen und Me- 
thodendefinitionen. Methoden sind 
Wortdefinitionen, die nur innerhalb 
der Klassendefinition sichtbar sind 
und exklusiven Zugriff auf die Daten 
eines Objektes haben. 

Features lassen sich in drei Sicht- 
barkeitskategorien einteilen. PU- 
BLIC-Features, die nach auÃŸe hin 
sichtbar sind, PRIVATE-Features, die 
nur innerhalb der Klassendefinition 
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sichtbar sind; sie sind auch in abgelei- 
teten Klassendefinitionen unsichtbar. 
Und im Gegensatz dazu stehen die 
PROTECTED-Features, die zwar 
nach auÃŸe hin auch unsichtbar sind, 
aber in Unterklassen verwendet wer- 
den kÃ¶nnen Mit SHARE lassen sich 
Klassenvariablen definieren, d. h. Va- 
riablen, die allen Objekten einer Klas- 
se zugÃ¤nglic sind, aber ansonsten im 
System unsichtbar bleiben. Mit Init- 
meth kann man optional eine Methode 
definieren, die genau einmal bei der 
Erzeugung eines Objektes ausgefÃ¼hr 
wird und fÃ¼ Initialisierungen ge- 
braucht werden kann. 
C l a s s d e f  : : =  

CLASS 
[ C H I L D  OE [ P U B L I C ]  

T y p e i d ]  
{ T y p e d e f  1 
[SHARE { C o m p } ]  
[ [ P R I V A T E ]  F e a t u r e s ]  
[PROTECTED F e a t u r e s  ] 

P U B L I C  F e a t u r e s  
[ I n i t m e t h ]  

ENDCLASS 
Features sind Daten- oder Metho- 

dendefinitionen. Der Name des Nicht- 
terminalsymbols Comp soll an Kom- 
ponenten einer Verbunddefinition er- 
innern, da die Definition der 
Objektvariablen nichts anderes ist. 
Features  : : =  

{ Comp } { M e t h d e f  } 
Comp : : =  T y p e d e s c r  I d  

2.2. Das Type-Checking in 
Forth++ 

Eine weitere grundlegende Ã„nde 
rung ergibt sich bei den Wortdefini- 
tionen. Bei Forth-Programmierern ist 
es Sitte, zu jeder Wortdefinition als 
Kommentar dazuzuschreiben, was 
das Wort auf dem Stack erwartet und 
was es dort nach seiner AusEhrung 
hinterlÃ¤ÃŸ Diese Beschreibung ist in 
Forth++ Bestandteil der Wortdefini- 
tion. Sie ist am ehesten mit einem for- 
malen Parameter in bekannten Hoch- 
sprachen vergleichbar. Sie wird Zusi- 
cherung (Assertion) genannt und ist 
auch fÃ¼ WÃ¶rte des Forth++-Kerns 
bekannt. 

Eine Zusicherung besteht aus einer 
Vor- und einer Nachbedingung. Die 
Vorbedingung ist eine Liste von Typ- 
angaben, die beschreibt, was das Wort 

auf dem Stack erwartet. Die Nachbe- 
dingung ist eine Liste, die beschreibt, 
was nach der AusfÃ¼hrun auf der 
Stackspitze zurÃ¼ckgelasse wird. Da 
das Stackverhalten fÃ¼ alle vorhande- 
nen WÃ¶rte bekannt ist, 1 s t  sich die 
vom Programmierer formulierte Zusi- 
cherung mit dem Rumpf der Wortde- 
finition vergleichen und Fehler sind 
somit frÃ¼hzeiti erkennbar. Diese 
Aufgabe wird vom Typechecker im 
Forth++-System Ã¼bernommen 

Mit diesem Mechanismus ist eine 
groÃŸ Fehlerquelle in Forth ent- 
schÃ¤rft Um schwer nachvollziehbare 
Stackmanipulationsbefehle wie Rota- 
tion, Vertauschung usw. zu vermei- 
den, kann man an die Typbezeichner 
in den Zusicherungslisten auch Be- 
zeichner binden, die in der Wortdefi- 
nition wie Variablen verwendet wer- 
den kÃ¶nnen Die Paare Typname:Be- 
zeichner werden Parameter genannt. 
Die Typlisten sehen Sequenzen und 
Iterationen, und somit, ob der angege- 
bene Typ unbestimmt oft auf dem 
Stack liegen kann. 

Die Zulassung von Iterationen be- 
inhaltet einen Nichtdeterminismus bei 
der Verifikation der Zusicherung, so 
daÂ der Programmierer die Verant- 
wortung Ã¼be die Kontrolle der An- 
zahl der Iterationsschritte trÃ¤gt Alter- 
nativen sind nicht zugelassen, da sie 
eine Verifikation unmÃ¶glic machen 
wÃ¼rden Alternativen kÃ¶nne notfalls 
Ã¼be die ZuweisungskompatibilitÃ¤ 
von abgeleiteter Klasse zur Oberklas- 
se formuliert werden. 

WÃ¶rte kÃ¶nne explizit als Ã¼berla 
den definiert werden. Dadurch wird es 
mÃ¶glich Ã¤quivalent WÃ¶rte auf un- 
terschiedlichen Typen unter dem glei- 
chen Namen zu fÃ¼hren Das System 
sucht zur Laufzeit anhand der Typin- 
formationen das passende Wort aus. 
Worddef : : =  

I1 . I1 . Id  [OVERLOAD] 
A s s e r t i o n  S e q  " ;"  

Mit dem Dach " A "  vor dem Typna- 
men in einer Zusicherung lÃ¤Ã sich der 
Pointertyp zu einem Typen angeben, 
ohne ihn explizit als Typ definieren zu 
mÃ¼ssen Damit soll auch in Forth++ 
das Arbeiten mit Adressen unterstÃ¼tz 
werden. 

A s s e r t i o n  : : = 

ASSERT 'I ( 'I T y p l i s t  

I -> 11 T y p l i s t  " )  'I 

T y p l i s t  : := 

t T y p e  I I t e r t y p  1 
1 { P a r a m e t e r  } 

I t e r t y p  : :=  
{ l ' T y p e { T y p e } l l } l l  

P a r a m e t e r  : :=  
T y p e  ' I :  Id  

T y p e  : := 
B a s e t y p e  1 I d t y p e  

1 A 1  T y p e  
Der Wortrumpf Seq ist eine Folge 

von Befehlen ( I n s  t r ) ,  Kontroll- 
strukturen ( C n t  r 1 i n  s t  r) und Zusi- 
cherungen. Eine im Wortrumpf vor- 
kommende Zusicherung dient dazu, 
den Stackzustand an dieser Stelle zu 
postulieren. Es dÃ¼rfe bei diesem Typ 
von Zusicherung keine Parameter ver- 
wendet werden. Die Vorbedingung ist 
immer leer, da der Zustand der Stack- 
spitze definiert wird. Eine sinnvolle 
Anwendung wÃ¤r beispielsweise, 
wenn in einer Schleife alle auf dem 
Stack vorkommenden iterierten Ele- 
mente verbraucht sind und man diesen 
Sachverhalt dem Typechecker mittei- 
len mÃ¶chte 

Als Kontrollstrukturen gibt es die 
Fallunterscheidung und die Schleife. 
Bei Fallunterscheidungen mÃ¼sse bei- 
de FÃ¤ll das gleiche Typverhalten ha- 
ben. Bei Schleifen muÃ darauf geach- 
tet werden, daÂ der Schleifenrumpf 
den Stack so hinterlÃ¤ÃŸ daÂ er noch 
einmal darauf zugreifen kann. Anson- 
sten liefert der Typechecker eine Feh- 
lermeldung. 
S e q  : : = { I n s t  1 
C n t r l i n s t r  1 A s s e r t i o n  } 
C n t r l i n s t r  : :=  

I F  S e q  THEN 1 
I F  S e q t r u e  E L S E  

S e q  f a l s e  THEN 1 
BEG INS^^ U N T I L  1 
B E G I N  S e q l  

WHILE Seq-2 REPEAT 1 
D0 S e q  LOOP 1 
D0 S e q  +LOOP I 

Ein Befehl ( I n s t r )  kann ein 
Wortbezeichner, ein Konstantenbe- 
zeichner, ein WÃ¶rterbuchbezeichner 
eine Typkonversion, die Angabe al- 
ternativer WÃ¶rterbÃ¼ch in der Such- 
folge, eine Variable, eine Konstante 
oder ein String zum Zwischenspei- 
chem sein. 
I n s t r  : := 

I d  w o r d  1 
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Labor /V 
Id const 1 
1dvoc 1 
~ ~ p e c a s t  1 
ALSO Idvoc 1 
Qualvar I 
Const I 
'I I 1  . { char } I' 

Typecast : := 
( ( "  Type I ' ) ) "  

Der Typecast erzwingt eine Typ- 
konversion des obersten Elementes 
auf dem Stack. Es liegt vÃ¶lli in der 
Verantwortung des Programmierers, 
dieses sinnvoll zu machen. Der Type- 
Cast ist nur mÃ¶glich wenn beide Ty- 
pen den gleichen Speicher beanspru- 
chen. Variablen werden Ã¼be ihren 
Typ definiert und verhalten sich an- 
alog zu Variablen in Forth83. Bei der 
AusfÃ¼hrun wird ihre Adresse auf den 
Stack gelegt, die Dereferenzierung er- 
folgt explizit mit FETCH. Aus Kom- 
patibilitatsgrÃ¼nde wurden die Vari- 
ablendefinition von Integer mit nor- 
maier und doppelter Genauigkeit 
beibehalten. 
Vardef : := 

VAR Typedescr Id 1 
VARIABLE Id 1 
2VARIABLE Id 

Aufgrund der Erweiterungen gibt 
es bei VariablenausfÃ¼hrunge viele 
SpezialfÃ¤lle Die Features einer Klas- 
se werden angesprochen, indem man 
hinter dem Variablennamen mit Dop- 
pelpunkt den Featurenamen folgen 
laÃŸt Es ist dabei gleich, ob es sich um 
eine Objektvariable (Verbundkompo- 
nente) handelt oder um eine Methode 
der Klasse. Auch Klassenvariablen 
lassen sich auf diese Weise anspre- 
chen. Feldelemente werden angespro- 
chen, indem man dem Variabienna- 
men die eckigen Klammem folgen 
lÃ¤ÃŸ Der Index wird auf dem Stack er- 
wartet. 

Eine Besonderheit ist NEW. LaÃŸ 
man einer Pointervariable " : NEW" 
folgen, wird dynamisch Speicherplatz 
alloziert und in die Variable die 
Adresse eingetragen, Ã¤hnlic wie in 
Pascal. LÃ¤Ã man einer Pointervariab- 
le " A "  folgen, so wird die Adresse der 
von ihr referenzierten Variable auf 
den Stack gelegt. Eine spezielle Vari- 
able ist SELF. Sie darf nur innerhalb 
von Methodendefinitionen verwendet 
werden und bezieht sich auf die Klas- 
se, die gerade definiert wird. 
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Wegen der vielfÃ¤ltige Qualifizie- 
rungsmÃ¶glichkeite einer Variable 
wird auch von einer qualifizierten Va- 
riable gesprochen (Qualvar). 
Qualvar : : =  

Id var 1 
SELF I 
Qualvar ' I A  l1 1 
Qualvar ' I : "  Id 1 
Qualvar " [ ] 'I 1 
Qualvar I' : NEW 

Wichtig ist, daÂ eine qualifizierte 
Variable keine Blanks enthÃ¤lt Es ist 
Aufgabe des Forth++-Systems die 
Analyse durchzufÃ¼hren Benannte 
Konstanten werden analog zu Variab- 
len definiert und legen bei ihrer Aus- 
fÃ¼hrun ihren Inhalt und nicht ihre 
Adresse auf den Stack. Von Klassen 
kÃ¶nne keine Konstanten gebildet 
werden, von Strings ebenfalls nicht. 
Der Inhalt der Konstanten wird bei ih- 
rer Definition auf dem Stack erwartet. 
Constdef : := 

CONST Type Id I 
CONSTANT Id 1 
2CONSTANT Id 

Da Forth++ nicht nur Zahlen kennt, 
sondern viele verschiedene Typen un- 
terscheiden kann, muÃ es eine MÃ¶g 
lichkeit geben, Konstanten verschie- 
dener Typen auf den Stack zu legen. 
Const : := 

Numconst 1 
Boolconst 1 
Enumconst 1 
Charconst 1 
Stringconst 1 
T ypedconst 

ZunÃ¤chs einmal gibt es Konstan- 
ten verschiedener Standardtypen, die 
sich anhand ihrer Syntax unterschei- 
den. Integer1 6 sind einfache Ziffern- 
folgen, Integer32 werden mit einem 
' d "  zum SchluÃ gekennzeichnet. 
Realkonstanten haben immer einen 
Dezimalpunkt. Der Unterschied zu 
Forth83 ist absichtlich gewÃ¤hlt da es 
keinen Sinn macht, den Punkt an einer 
beliebigen Stelle in der Zahl zur 
Kennzeichnung von ganzzahligen 
Werten zu benutzen. Character wer- 
den durch einfache Hochkommata 
eingeschlossen, Strings durch doppel- 
te Hochkommata. FÃ¼ boolsche Kon- 
stanten sind die SchlÃ¼sselwÃ¶rt 
TRUE und FALSE reserviert. AufzÃ¤h 
lungskonstanten wird ein "$" zur 
Kennzeichnung vorangestellt. Dem 

"$" kann optional der Typbezeichner 
vorangestellt werden. Er ist zwingend 
voranzustellen, wenn der AufzÃ¤h 
lungskonstantenbezeichner nicht ein- 
deutig ist. 
Enumconst : : = 

[ Id-type] "$" Id 
Um fÃ¼ Unterbereichstypen, Fel- 

der, Pointer und Adressen ebenfalls 
Konstanten auf den Stack legen zu 
kÃ¶nnen gibt es getypte Konstanten 
(T ypedcons t). Sie beginnen mit 
dem Typbezeichner und in runden 
Klammem folgt eine Liste von Kon- 
stanten. 
Typedconst : : = 

Id type I ' ( "  Const 
{ , Const } I ' )  '' 

2.3. Ã„nderunge in Forth++ 
gegenÃ¼be Forth83 

Das System des Forth++ ist in der 
Lage, sich einen Ãœberblic Ã¼be die 
auf dem Stack befindendlichen Typen 
zu machen. Insofern sind alle Stack- 
manipulationsbefehle generisch und 
Befehle wie SWAP, ROT, DUP, 
FETCH, STORE berÃ¼cksichtige die 
Anzahl der Bytes, die jedes Stackda- 
turn beansprucht. Dadurch kÃ¶nne al- 
le Spezialstackbefehle entfallen, die 
sich auf andere DatengrÃ¶ÃŸ bezie- 
hen, wie 2 SWAP, usw. 

Wie bereits erwÃ¤hnt erÃ¼brige sich 
aus der grÃ¶ÃŸer MÃ¤chtigkei viele 
WÃ¶rter Die Stackmanipulationsbe- 
fehle PICK und ROLL fallen ganz 
heraus, da sie mit dem Parameterkon- 
zept von Forth++ ihre Hauptbedeu- 
tung verloren haben, nÃ¤mlic sich Da- 
ten, die tiefer als drei EintrÃ¤g auf 
dem Stack liegen, auf die Spitze zu la- 
den. Ein anderer Grund fÅ  ̧ ihren 
Wegfall ist, daÂ der Typechecker 
nicht mehr deterministisch arbeiten 
kÃ¶nnte da die Zugriffstiefe erst zur 
Laufzeit feststeht. 

Mit Schrecken werden einge- 
fleischte Forthprogrammierer verneh- 
men, daÂ CREATE DOES> herausge- 
fallen ist. Durch die MÃ¶glichkeit Ã¼be 
Klassendefinitionen Objekte oder Da- 
tenstrukturen anzulegen und gleich- 
zeitig die Methoden definieren zu 
kÃ¶nnen ist das Haupteinsatzgebiet 
von CREATE DOES> durch andere 
sprachliche Konstrukte ersetzt. Das 
Konzept von Forth++, das Typverhal- 

9. Jahrgang Nr. 1993 - 1. Quartal 



Forth++ 
von Burkhard Golf, Rolf SchÃ¶nlau Franz Angenendt, Klaus W. PleÃŸman 

ten auf dem Stack von Wortneudefini- 
tionen zuzusichern, hÃ¤tt mit diesen 
Befehlen schwer realisiert werden 
kÃ¶nnen da ihre Wirkung allgemein 
kaum nachprÃ¼fba ist. Sollen sehr ma- 
schinennahe Sachen programmiert 
werden, wie z. B. der Zugriff auf Port- 
adressen, so muÂ dies Ã¼be klare 
Schnittstellen zur Maschine passie- 
ren, die man mit einem geeigneten 
Basiswortschatz zur VerfÃ¼gun stel- 
len kann. Aus GrÃ¼nde der Sicherheit 
ist auch der Zugriff auf den Retum- 
stack nicht mehr mÃ¶glich 

3. Implementation von 
Forth++ 

Die am Lehrgebiet ProzeBdaten- 
verarbeitung erfolgte Implementation 
von Forth++ ist noch als prototypmÃ¤ 
ÃŸi anzusehen. Um Forth++ optimal 
implementieren zu kÃ¶nnen mÃ¼ÃŸ ein 
komplett neues System geschrieben 
werden, da die FunktionalitÃ¤ von in- 
nerem und Ã¤uÃŸer Interpreter we- 
sentlich umfangreicher sein m ~ Â §  als 
bei einem herkÃ¶mmlic Forthsystem. 
Der Schwerpunkt der bisherigen Ar- 
beiten lag im Sprachdesign und die 
Umsetzung erfolgte durch einen Pre- 
compiler, der ein Forth++-Programm 
in Forth83 transformiert. 

Als Entwicklungs- und Testumge- 
bung diente ein UNIX-System mit C- 
Forth83, der Precompiler wurde in C 
implementiert. Aus GrÃ¼nde des Ra- 
pid-Prototyping, sind Funktionen, die 
eigentlich dem Forth++-System zu 
Ã¼berlasse sind, auf Compilerebene 
realisiert worden, wie z. B. das Mit- 
fÃ¼hre einer Symboltabelle, die prak- 
tisch ein Abbild des WÃ¶rterbuchsy 
stems darstellt. Im Forth++-System 
wÃ¼rde alle relevanten Informationen 
direkt im WÃ¶rterbuc gespeichert 
werden. 

Im folgenden wird noch eine Aus- 
wahl der Transformationen vorge- 
stellt, um zu zeigen, wie gut sich die 
Mechanismen mit den Mitteln des 
Forth umsetzen lassen. Weil der Com- 
piler nicht wissen kann, wie der Sy- 
stemzustand des Forthsystems sein 
kann, sind natÃ¼rlic gewisse Ein- 
schrÃ¤nkunge hinzunehmen. Der 
Stackzustand wird im Compiler als 
Typliste parallel mitgefÃ¼hrt basiert 
aber aufgrund des Nichtdeterrninis- 

mus von Schleifen nur auf Annah- 
men. In einem implementierten 
Forth++-System wÃ¼rd jeder Stack- 
eintrag die Typinformation mit ent- 
halten und somit ein Nichtdeterminis- 
mus auf dieser Ebene nicht existieren. 

Typdefinitionen bewirken einen 
Eintrag in die Symboltabelle. Hier 
werden Informationen wie Anzahl der 
Bytes, Bezugstypen, Typkonstruktor 
(Feld, Subtype, ...) festgehalten. Wird 
eine Variable definiert, so wird mit 
CREATE die Anzahl der Bytes im 
WÃ¶rterbuc reserviert. 

Bei jeder Definition einer Klasse 
wird ein eigenes WÃ¶rterbuc ange- 
legt, in dem alle Features als Wortde- 
finitionen abgelegt sind. FÃ¼ jede Ob- 
jektvariable existiert ein Wort das le- 
diglich die Offsetberechnung 
innerhalb des Objektes durchfÃ¼hrt 
Objekte sind Variablen, die neben 
dem Raum fÃ¼ die Objektvariablen ei- 
nen Verweis auf das KlassenwÃ¶rter 
buch haben. Durch diese Technik ha- 
ben nur sie Zugriff auf die Features 
ihrer Klasse. 

Die Zusicherung eines Wortes wird 
vom Typechecker geprÃ¼ft Dabei wird 
getestet, ob ausgehend von der Vorbe- 
dingung durch sukzessives Abarbei- 
ten, der im Wortrumpf verwendeten 
WÃ¶rter die Nachbedingung heraus- 
kommt. Wenn ja, hat das Wort das 
Typechecking fehlerfrei Ã¼berstande 
und wird irn WÃ¶rterbuc aufgenom- 
men. Die Information der Zusiche- 
rung wird ebenfalls gespeichert. Wer- 
den in der Zusicherung Parameter 
verwendet, so muÃ ein Mechanismus 
die Datenzugriffe berechnen. 

Dazu gibt es im System einen soge- 
nannten Parameterstack, auf den die 
Parameter der Vorbedingung vom 
Stack auf'den Parameterstack transfe- 
riert werden. Nach Abarbeitung des 
Wortes wird die Nachbedingung (so- 
fern auch mit Parametern realisiert) 
vom Parameterstack auf den Arbeits- 
stack kopiert. WÃ¤hren der AusfÃ¼h 
rung des Wortrumpfes finden Zugrif- 
fe auf die Parameter Ã¼be Offsetbe- 
rechnung auf den Parameterstack 
statt. Durch Verzeigerung der Para- 
meterbereiche eines Wortes kÃ¶nne 
sich mehrere Worte gleichzeitig in der 
AusfÃ¼hrun befinden. Diese Funk- 
tionsweise ist analog der bei der Um- 
setzung von Unterprogrammaufrufen 

von Pascalprograrnmen durch den 
Compiler. 

4. Ausblick 
Das hier verÃ¶ffentlicht Forth++ 

ist nur ansatzweise als ausgereifte, 
praxistaugliche Sprache zu sehen. Es 
ist vielleicht eher ein bedeutsamer 
Schritt in die Entwicklung eines neu- 
en Forthstandards. Prinzipiell wer- 
den gegenÃ¼be Forth83 stark erweiter- 
te Sprachrnittel geboten, aber auch 
viele Restriktionen. Eine weiterfÃ¼h 
rende Aufgabe bestÃ¼nd nun in einer 
Verfeinerung des Sprachdesigns in 
der Hinsicht, daÂ diese EinschrÃ¤nkun 
gen nicht als Nachteil empfunden 
werden. 

Die Implementation, die z. Zt. nur 
in Form eines Precompilers existiert, 
mÃ¼ÃŸ durch ein Forth++-Laufzeits- 
ystem erfolgen, in dem alle benÃ¶tigte 
Informationen wie Zusicherungen, 
Typen, Stackelemente mit Typen 
usw. gespeichert sind und die fÅ̧  die 
nÃ¶tige Mechanismen bei der Umset- 
zung der FunktionalitÃ¤ sorgen. Als 
Beispiel ist die Behandlung von quali- 
fizierten Variablen zu nennen, die ein 
Parsen des Variablenbezeichners mit 
seinen Spezifikatoren nÃ¶ti macht. 

a 

Literatur: 
[PleÃŸ92 
PleÃŸmann K. W. (Hrsg), 
AbschluÃŸberich 1991, 
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Poutain, Dick, Objekt-Oriented Forth, 
Academic Press, 1987 
[SchÃ¶ 11 
SchÃ¶nlau Rolf, Eine Erweiterung der 
Programmiersprache Forth um Typen 
und Objekt-orientierte Strukturen, 
Diplomarbeit am Lehrgebiet ProzeÃŸ 
datenverarbeitung, 
RWTH Aachen, 199 1 
[Zecht371 
Zech, Ronald, 
Forth 83: Eine grÃ¼ndlich EinfÃ¼hrun 
in die Forth-Version, 
Franzis' -Verlag, MÃ¼nche 1987 
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Werkstatt /^V7 

Die Hardware zum 8x8-LED-Feld 
von Klaus-Peter Schleisiek 
An den Finkenweiden 37, W-5100 Aachen, Tel.: 0241-873462 

Die Vorstellung der Hardware in der letzten VD-Ausgabe (4-92) 
hÃ¤tt den Rahmen gesprengt. Bei aller Begeisterung darf die 
Redaktion ja nicht die Pflicht zur Vielseitigkeit vergessen. Aber nun 
geht es zur Sache, zumal die BausÃ¤tz inzwischen verfÃ¼gba sind. 

Mit Disco haben wir uns das Leh- 
ren, Lernen und Spielen zum Ziel ge- 
setzt: dementsprechend unkompli- 
ziertr und vielseitig muÃ die Hardwa- 
re sein. Bei der Entwicklung gab es 
einiges zu bedenken: 

Wie schlieÃŸ ich 64 
Leucht-Dioden (LED) an? 

Forther sind Menschen, glaube ich, 
die lieber zweimal selbst denken als 
dankbar die vom hohen RoÃ gefalle- 
ne "perfekte" LÃ¶sun aufzusammeln. 
Darum will ich zuerst einmal, auch 
aus RÃ¼cksich auf die AnfÃ¤nge in Sa- 
chen Hardware, die nÃ¤chstliegende 
MÃ¶glichkeite nennen und gegen- 
Ã¼berstellen 

Es gilt, 64 Licht-Emittierende-Dio- 
den (LEDs) mit ihren zusammen 128 
AnschluÃŸ-DrÃ¤ht auf einer nur etwa 
5 cm X 5 cm kleinen FlÃ¤ch anzubrin- 
gen und einen AnschluE an eine Steu- 
er-Elektronik herzustellen. Je univer- 
seller dieser AnschluÃ gelingt, desto 
besser ist er an die BedÃ¼rfniss der 
recht unterschiedlich ausgerÃ¼stete 
Leserschaft anzupassen. 

Zwei prinzipiell verschiedene 
MÃ¶glichkeite bieten sich an; jede hat 
Vor- und Nachteile: 

Einzel-AnschluÃ 

- hoher Bauteil-Aufwand: 
64 Port-Leitungen sind schwerlich 

Disco 
Lampenfeld 
Hardware 

zu haben; sie mÃ¼sse nachgebildet 
werden, z.B. aus acht 8-Bit-Schiebe- 
registern mit nachgeschalteten acht 8- 
Bit-VerstÃ¤rkern Jede LED braucht ei- 
nen Widerstand zur Strombegren- 
zung. Diese Schaltung verursacht 
kurzes Flimmern beim Bild-Aufbau. 
- hoher Verdrahtungs-Aufwand: 

64 LEDs brauchen 64 geschaltete 
Leitungen und eine gemeinsame 

+ statisches Bild: 
Nach dem Aufbau bleibt das Bild 

ohne weiteres bis zur nÃ¤chste Ã„nde 
rung bestehen. Der ausgebende Rech- 
ner hat Zeit fÅ  ̧anderes. 

Sammel-AnschluÃ 
in Matrix-Anordnung, 

bei der je 8 LEDs an eine gemein- 
same Leitung geschaltet werden, z.B. 
die Anoden (+Pol) an 8 Spalten-Lei- 
tungen und die Kathoden (-Pol) an 8 
Zeilen-Leitungen. Wegen der Ver- 
knÃ¼pfun der LEDs untereinander 
muÃ diese Anordnung im sogenann- 
ten Multiplex-~etrieb erfolgen, bei 
dem in schneller Folge die Spalten 
einzeln eingeschaltet werden, jeweils 
zugleich mit der zugehÃ¶rige Zeilen- 
Kombination. 
- viel Rechenleistung 

ist nÃ¶tig um ein einigermaÃŸe 
flimmerfreies Bild zu zeigen: minde- 
stens 100 mal pro Sekunde muÃ die 
gesamte Ausgabe wiederholt werden. 
Bei jedem Wechsel mÃ¼sse erst alle 

RÃ¼ckleitung Mit einer 2-Lagen-Plati- 
ne ist das nicht ohne groÃŸ AbstÃ¤nd 
zwischen den LEDs zu machen. 
Hand-Verdrahtung ist daher angesagt. 
Der hohe Bauteil-Aufwand erfordert 
zusÃ¤tzlic Platinen-RÃ¤che 
+ einfache Ansteuerung: 

Mit einer Takt- und minimal einer 
Daten-Leitung lÃ¤Ã sich das ganze 
Bild ausgeben. Mit 8 parallelen Da- 
ten-Leitungen, wie ein Drucker-Port 
sie hat, geht der Bildaufbau sehr 
schnell. 

Spalten ausgeschaltet werden, bevor 
die nÃ¤chst Zeilen-Kombination ein- 
geschaltet wird, um "Geisterbilder" zu 
vermeiden. Professionelle Schaltun- 
gen liefern sogar 250 BilderISekunde 
mit "wilder" Multiplex-Reihenfolge, 
um ein ruhiges und helles Bild zu er- 
zeugen. Und jede Unterbrechung der 
Ausgabe-Routine lÃ¤Ã das Bild flak- 
kern oder ausgehen. 
+ geringer Verdrahtungs-Aufwand: 

Leicht 1 s t  sich die Matrix der 
Spalten- und Zeilen-Leitungen auf der 
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Hard-Disco 
von Klaus-Peter Schleisiek 

Platine unterbringen. 
+ geringer Bauteil-Aufwand: 

Je ein 8-facher Anoden- und Ka- 
thoden-Treiber-Baustein reichen aus. 
Sogar auf VorwiderstÃ¤nd kann unter 
UmstÃ¤nde verzichtet werden. 

Im Hinblick auf vielfÃ¤ltig An- 
schluÃŸ-MÃ¶glichke und fÃ¼ ungeÃ¼bt 
LÃ¶te zumutbar einfachen Aufbau wÃ¤ 
re ein guter KompromiÃŸ einen inte- 
grierten Baustein (IC) mit Bildspei- 
eher und Multiplexer gleich mit auf 
die Platine zu setzen, die die LEDs 
trÃ¤gt So etwas hat sich die Industrie 
auch gedacht, und deshalb gibt es sol- 
che ICs, die damit fast alle oben ge- 
nannten Vorteile in sich vereinigen. 
(ICM-7218) Zwar mag sich mancher 
Controller zunÃ¤chs noch langweilen, 
wenn er nur hin und wieder ein neues 
Bild rÃ¼berschiebe darf, aber wir wer- 
den ihn mit Pixelarithrnetik schon 
noch zum Schwitzen bringen. 

Wie steuere ich 
den Baustein an? 

Die gewÃ¤hlt Variante des IC-72 18 
(AIJI) kann nicht gezielte Ã„nderun 
gen des Bildes vornehmen, sondern 
nur komplette neue Bilder Ã¼berneh 
men. Ob das Bild aus 8 Zeilen- oder 8 
Spalten-Bytes besteht, hÃ¤ng u.a. da- 
von ab, wie man das LED-Feld auf- 
stellen will. Aus verschiedenen GrÃ¼n 
den haben wir uns fÃ¼ Spalten-Bytes 
entschieden; Spalte Nr.O links, das 
hÃ¶chstwertig Bit oben. 

Eigentlich ist das IC nicht fÃ¼r8* 
LED-Felder entworfen worden, son- 
dern fÃ¼ achtstellige 7-Segment-An- 
zeigen, die ihren Namen daher haben, 
daÂ der zur Ziffer gehÃ¶rig Dezimal- 
punkt nicht als Segment mitgezÃ¤hl 
wird. Und weil diese Anzeigen ge- 
wÃ¶hnlic Ziffern darstellen sollen, 
wird das Segment-Muster angezeigt, 
das dem BinÃ¤r oder BCD-Wert der 
angelieferten Bytes entspricht. FÃ¼ 
unseren Zweck ist das IC aber den- 
noch brauchbar, weil die Entwickler 
wohl ein Herz fÃ¼ Exoten hatten, die 
unbedingt ihre eigenen Muster zum 
Vorschein bringen wollen. Das richti- 
ge Code-Byte vor den eigentlichen 
Daten-B ytes, zusammen mit einem 
Signal an der "Modust'-Leitung, Ã¶ff 
net des ICs Ohr fÃ¼ ein Bild aus belie- 

bigen Segment-Mustern. Jedoch un- 
gestraft wird hier nicht gehext: Das 
hÃ¶chstwertig Bit, sonst nicht bewer- 
tet, sondern als Dezimal-Punkt inter- 
pretiert, wird invertiert angezeigt! Ein 
Daten-Paket besteht also aus einem 
Steuer-Byte mit Modus-Signal und 
anschlieÃŸende acht Spalten-Bytes, 
beginnend mit Spalte Nr. 0. 

Die Schaltung mit dem ICM-7218 
ist recht einfach: 

den Spalten-Leitungen verbunden, die 
8 Kathoden-AnschlÃ¼ss mit den Zei- 
len-Leitungen. Soweit der Output. 

Der Input erfolgt Ã¼be 10 Leitungen 
mit TTL-Pegeln. Neben einem 8-Bit- 
Datenport gibt es die Schreib- (strobe) 
und die Modus-Leitung. Ã¼bertrage 
werden ganze Bilder (8 Bytes) nach 
folgendem Protokoll: 

- Bei anliegendem Datenbyte geht 
Strobe kurz auf 0 Volt Clow) und dann 

Die 8 Anoden-AnschlÃ¼ss sind mit wieder auf 5 Volt (high). 

Ist DisCo zu umstiindlich? 

Wer in der letzten VD (4.92) meinen Beitrag "DisCo mit System" und das Glossar 
gelesen hat, wird sich vielleicht fragen: "Mein Gott, muÃ das so umstÃ¤ndlic sein?" 
Zugegeben: es geht auch viel einfacher, die LEDs zum Leuchten zu bringen; 
schlieÃŸlic hat Rolf Kretzschmarauch viel simpler angefangen. 

Aber wir sind nicht dabei geblieben, weil wir genug davon haben, fÃ¼ jedes Fonh 
von vorn zu beginnen, und jedes Programm in mehreren Versionen zu entwickeln. 
Wir wollen auch nicht warten, bis Ã¼beral ANS-Forth verfÃ¼gba ist, sondern Kompati- 
bilitÃ¤ JETZT. Dazu muÃ man schon etwas ausholen und sich manchen lieb gewor- 
denen Trick verkneifen. 

Und wo wir schon mal bei der Disziplin waren, haben wir auch gleich die Mengen- 
lehre auf das Lampenfeld strenger angewendet. Dabei fiel uns auf, daÂ wir uns an 
die festen Schranken von 8 mal 8 schon so gewÃ¶hn hatten, daÂ wir darÃ¼be hinaus 
kaum noch denken konnten; also weg mit den sturen Grenzen! Wenn das System 
etwas taugt, muÃ es auch z.B. mit 64 mal 16 zurechtkommen. SchlieÃŸlic wollten wir 
doch mit DisCo das Denken anderer veredeln! 

Um den Unterschied VorherINacher zu demonstrieren, habe ich im File AP- 
PL'ACHEQUER.8X8 zwei einfache kleine Worte definiert, die ein Schachbrett-Mu- 
Ster erzeugen. 

BANNER arbeitet brav auf jedem Forth, fÃ¼ das es schon DisCo gibt, auch mit 
groÃŸe Feldern und verschieden langen Rechteck-Seiten. Indem es mit Spalten- und 
Zeilen-Objekten arbeitet, hÃ¤l es sich aus allen vermeidbaren AbhÃ¤ngigkeite gebÃ¼h 
rend heraus. Es enthÃ¤l keine Tricks und ist leicht zu lesen. 

SCHACH dagegen ist auf einem 32-Bit-System wie Forthmacs, schon eim ersten 
Zug matt, weil es mit seinem ! zum SchluÃ Ã¼be den Rand des reservierten Spei- 
chers schreibt. Im Speicher eines 680x0 stehen auÃŸerde keine wechselnden Bit- 
muster, sondern nur die hÃ¶herwenige zwei Null-Bytes von jedem !. Auf grÃ¶ÃŸer 
Feldern als 8 mal 8 gibt es ebenfalls Murx, keinesfalls ein vollstÃ¤ndige Schachbrett- 
Muster. DaÃ HEX AA55 unter bestimmten UmstÃ¤nde Ã¼berhaup geeignet sein 
kann, ist leider nur fÃ¼ die erfahrenen Bithacker offensichtlich, fÃ¼ die DisCo nicht so 
sehr gedacht ist. Zu loben ist aber, daÂ immerhin der Treiber Ã¼be das defer-Wort 
# P R I N T  benutzt worden ist, anstatt obskure Bytes Ã¼be irgendeine Schnittstelle zu 
blasen: Nun entscheiden Sie selbst: Ist DisCo zu umstÃ¤ndlich 

PS Ubrigens ist der eingangs genannte Artikel und vor allem das Glossar nicht 
mehr ganz aktuell. Die erste verÃ¶ffentlicht Software auf Diskette und der FG-Mail- 
box enthÃ¤l die gÃ¼ltig Version. 

\ Vergleich: Hi-Level BANNER gegen Hacker's SCHACH (KPS) 
\ CHEQUER.8X8 
ONLY FORTH ALSO DISCO ALSO DEFINITIONS ZEITWEISE 
: --chequer.8~8-- ; 
BASE @ HEX 
: SCHACH ( -- ) \ Nur fÃ¼ 8*8 geeignet, und 

#SPACE 8 BOUNDS \ nur fÃ¼ 16-Bit-Forth 
D0 AA55 I ! 2 +LOOP \ Ob's links oben an ist oder aus, 
#PRINT \ hÃ¤ng vom Speicherkonzept 

\ des Prozessors ab; 
BASE ! \ Aber schnell ist es. 

: BANNER (. -- ) \ UnabhÃ¤ngi von de.r Bild-GroÃŸe 
TECHNISCH NUR \ nicht nur quadratisch 
#COLS 0 \ Eindeutig: links oben ist's aus 

D0 IWEISE I UM 2 tLOOP \ 
#ROWS 0 \ Leicht zu beschleunigen mit: 

D0 WEISE I UM 2 +LOOP \ -SHOW BANNER SHOW +LOOP 
; ALTWEISE 

a 
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Werkstatt /V 
- Vor jedem 8-Byte-Bild wird ein 

Steuer-Byte Ã¼bertrage mit Modus- 
Leitung high; bei den Bild-Bytes ist 
die Modus-Leitung low. 

Aufgabe der Treiber-Software ist, 
das in Zeilen organisierte Bild aus 
dem Computer-Speicher (siehe VD 
4/92, S. 10) in ein spaltenweises zuset- 
zen und mit vorangestelltem Steuer- 
Byte auf einem Port spaltenweise aus- 
zugeben. Wenn das Strobe-Signal 
nicht automatisch erzeugt wird, - die 
Standard-Printroutine des Betriebssy- 
stems fÃ¼ den parallelen Drucker-Port 
z.B. tut es - dann muÃ die Treiber- 
Software dieses Signal auf einer wei- 
teren Ausgangs-Leitung erzeugen. 
Ã„hnliche gilt fÃ¼ die Modus-Leitung: 
Ein Controller kann das Signal an ei- 
ner Ausgangs-Leitung erzeugen, aber 
der Drucker-Port bietet diese MÃ¶g 
lichkeit nicht unbedingt, zumindest 
nicht Ã¼be die Standard-Printroutine 
des Betriebs-Systems. Der Atari-ST 
hat nicht einmal die nÃ¶tig Ausgangs- 
Leitung Ã¼brig 

Das LED-Feld an jedem Drucker- 
Port betreiben zu kÃ¶nne ist aber sehr 
wÃ¼nschenswert denn nicht jeder kann 
und will sich einen Mikrokontroller 
zulegen, der noch dazu seinen eigenen 
Forth-Dialekt "spricht". Deshalb ist 
auf dem LED-Feld noch eine kleine 
Zeit-Schaltung vorgesehen, die mit ei- 
nem Trick das fehlende Modus-Signal 
erzeugt. Ohne auf die Einzelheiten der 
monostabilen Kippstufen (Mono- 
flops) einzugehen, fasse ich die Wir- 
kungsweise gleich zusammen: Am 
Ende jedes Strobe-Signals stÃ¶Ã Stufe 
1 die Stufe 2 an. Stufe 2 betreibt die 
Modus-Leitung, die beim ersten Stobe 
noch high war; beim Kippen fallt die 
Modus-Leitung auf low. Nach Ablauf 
der eingestellten Zeit kippt Stufe 2 zu- 
rÃ¼ck wenn sie nicht vorher erneut an- 
gestoÃŸe wurde. Wenn die Bytes in 
jedem Neuner-Paket schnell genug 
aufeinander folgen, dann ist beim 1 .  
Byte die Modus-Leitung high und bei 
den folgenden Bytes low. Vor dem 
nÃ¤chste Neuner-Paket muÃ nur lange 
genug gewartet werden, damit Stufe 2 
wieder in die Ruhelage zurÃ¼c kippen 
kann. Diese Pause ist aber praktisch 
kein Problem, weil wir ja jedes Bild 
wenigstens ganz kurz sehen wollen, 
bevor es von einem anderen ersetzt 
wird. 

Die Input-Leitungen sind der Viel- 
seitigkeit wegen nach zwei Seiten her- 
ausgefÃ¼hrt ein DIN-Kartenstecker 
schafft AnschluÃ an Mikro-Kontrol- 
ler; die 24-polige Pfostenleiste kann 
direkten AnschluÃ zum Drucker-Port 
eines IBM oder Atari aufnehmen. Die 
Anordnung ist so gewÃ¤hlt daÂ man 
die Stecker an eine Flachband-Lei- 
tung quetschen kann; das schlieÃŸ 
Verwechselungen beinahe aus (auf 
Leitung 1 achten!) und erspart LÃ¶t 
Arbeit. Drei verschiedene mÃ¶glich 
Ausgangsleitungen des Drucker-Ports 
kÃ¶nne Ã¼be Lot-BrÃ¼cke an die Mo- 
dus-Leitung angeschlossen werden. 
Die Versorgungs-Spannung kann 
Ã¼be die genannten Stecker oder Ã¼be 
die zusÃ¤tzlich Power-Buchse zuge- 
fÃ¼hr werden, denn kein Drucker-Port 
liefert die benÃ¶tigte Ca. 200 mA bei 5 
Volt. DafÅ  ̧sind Stecker-Netzteile ge- 
eignet. 

Die verwendeten integrierten 
Schaltungen (IC) sind in CMOS- 
Technik hergestellt; darum vertragen 
sie keine hohen Spannungen durch 
elektrostatische Aufladung und auch 
keine Signal-Spannung an den Ein- 
gÃ¤nge bei fehlender Betriebs-Span- 
nung. Also z.B. nicht das Stecker- 
Netzteil rausziehen, wÃ¤hren der 
Drucker-Port noch am laufenden 
Rechner hÃ¤ngt 

Wer liefert was? 

Die wichtigsten Bauteile sind nicht 
in jedem Elektronik-Laden vorrÃ¤tig 
und freifliegende Verdrahtung ist 
auch nicht jedermanns Sache. Daher 
werden die Disco-LED-Felder als 
Teil des KlaRo-Systems fertig aufge- 
baut oder als BausÃ¤tz mit ausfÃ¼hrli 
cher Bauanleitung angeboten. Eine 
entsprechende Anzeige mit Preisliste 
ist in diesem Heft. 

Die Software und weitere Details 
sind zu finden auf der Disco System- 
Diskette ( selbstadressierter Freium- 
schlag mit formatierter Diskette ) vom 
Autor ( bis 720 kB ) oder von Rolf 
Kretzschmar oder in der FG-Mailbox. 

Geht's nicht auch anders? 

NatÃ¼rlic kann man alles auch ganz 

anders machen; wir haben selbst noch 
Alternativ-Modelle, die auch gut 
funktionieren, und viele interessante 
Spezial-LÃ¶sunge in Hard- und Soft- 
ware sind mit kleinerem Umfang 
machbar. Zum Beispiel hat Rafael 
Deliano am 27.1.93 (in der FG-Mail- 
box) angekÃ¼ndigt daÂ er fÃ¼ seine 
Verleih-Controller das direkt vom 
Prozessor betriebene Multiplexen be- 
nutzen wird. Und natÃ¼rlic wird er 
nicht so eine "verkorkste" Software 
benutzen, wie er sich ausdrÃ¼ckt Wir 
freuen uns, wenn wir auf dem Jahres- 
treffen in NÃ¼rnber etwas konkretes 
zum Vergleichen sehen werden. Dis- 
Co wird dort natÃ¼rlic vorgestellt! 

Das KlaRo-LED-Feld 
als Bausatz oder 

fertig und getestet 

#hex Bausatz PreisiDM) 
0 GrundgerÃ¤ 72,70 

Platine, LEDs, ICM7218, ++ 
1 Flachkabel-AnschluÃ 15,06 

50cm, DB-25,m (Drucken) 
1 -S 30cn-1, DB-25) 9,57 

2 Drucker-Adapter-Kit 2,64 
4 VG-Leiste DIN 41 612 12,31 
8 Stecker-Netzteil 5V 20,50 

10 BestÃ¼cke und Test 22,08 
Verpackung t Versand 7,50 

Bestellung 
+formst. Disk fÃ¼ Software an: 

Schleisiek & Partner GmbH 
An den Finkenweiden 38 

D-W 5100 Aachen 
Tel/Antw/Fax: 02 41 -87 34 62 
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Werkstatt 

D - A s c i i  unterdrÃ¼ck die Ausgabe 
der Spalte mit den Ascii-Zeichen. Ein FILE DUMPen D - c o n t r o ~ w ~ ~ e ~ t ~ e ~ t e u e ~ e ~ -  
chen in Punkte, so daÂ man die Da- 

von Wolf-Helge Neumann tei auch drucken kann. - 

Huttenstr. 27, 7000 Stuttgart 31, Tel: 071 1-8872638 -of f set  unterdrÃ¼ck die Ausgabe 
der Spalte mit den Offsets. 

Es wird ein Werkzeug fÃ¼ bigFORTH beschrieben, mit dem ein + A s c i i r  + c o n t r o l f  +offset  
Hexdump einer Datei in eine Datei auf der RAM-Disk geschrieben bewirken das Gegenteil. 
wird. Die Optionen haben Schalterfunktion, 

werden also gespeichert und mÃ¼sse 
vor Aufruf von FileDump nicht ge- 

Manchmal braucht man von einer Da- DUMP erscheint die gewohnte Filese- nannt werden. 
tei einfach einen Hex-Dump. Das lect-Box und man wÃ¤hl die ge- Die Ergebnisse des Filedumps mit den 
letzte Mal war das der Fall, als ich ein wÃ¼nscht Datei aus. Die Dump-Datei jeweiligen Optionen sehen wie in Ab- 
Konvertierungsprogramm fÃ¼ Bild- wird auf Laufwerk P erzeugt und hat bildung 1 aus. 
Dateien schrieb und meine Konvertie- den selben Dateinamen, nur mit der 
mngsroutine offensichtlich ganz an- Endung "DMP". Drei Optionen kÃ¶n a 
dere Vorstellungen vom Bild hatte. nen angegeben werden: 
Am einfachsten wÃ¤r natÃ¼rlic gewe- 
sen, den Drucker in den Hex-Dump- 
Modus zu bringen und das Bild auszu- 
drucken, aber ich wollte den Hex- 
Dump in einer Datei haben, um ihn 
gliedern und noch mit ein paar erklÃ¤ 
renden Worten versehen zu kÃ¶nnen 
Mit einem Ausdruck dieser Datei be- 
waffnet, wÃ¤r das Debuggen der Kon- 
vertierungsroutine wesentlich einfa- 
cher. 
Deshalb habe ich mir mit bigFORTH 
ein kleines Werkzeug gebastelt, das 
den Hexdump nach meinen Vorstel- 
lungen in eine Datei auf der Ramdisk 
schreibt. Nach Aufruf von FILE- 

Stichworte 

Dump 
File-Handling 
big FORTH 

Beispiele zu: Ein FILE DUMPen 

+ascii -control +offset filadump 
abcdefqhijklmnop 00000000 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 

qrstuvwxyz..ABCD 00000010 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A CD OA 41 42 43 44 

EFGHIJKLMNOPQRST 00000020 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 

UVWXYZ . . 00000028 55 56 57 58 59 5A CD OA 

+ascii -offa-t filedump 
abcdefqhijklmnop 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 

qrstuvwxyz..ABCD 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A OD OA 41 42 43 44 

EFGHIJKLMNOPQRST 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 

UVWXYZ . . 55 56 57 58 59 5A OD OA 

Abb. 1 

1 l&ting zu: Ein File DUMPen (Wolf-Helge Neumann) 

1 Screen Ã‡ 
\ Info 

FileDump schreibt ein Filedump der Datei NAME.EXT 

in die Datei P:\NAME.DMP . 
Ein anderer Pfad fur die Dump-Datei kann durch Anpassen 

von WriteInit (Screen 4) eingestellt werden. 

14apr92wn 

Aufbau der Dump-Datei: ASCII Offset Hex-Dump 

Screen #1 
\ Loadscreen 

Optionen : 
-Ascii, +Ascii: Aus-/Einschalten der ASCII-Ausgabe 

-Control, +Control: Bei +Ascii Aus-/Einschalten der 
Steuerzeichen-Ausgabe 

-Offset, +Offset: Aus-/Einschalten der Offset-Ausgabe 

\needs fileselect include fileselect.32b 

qem dos also 

Vocabulary FileDump FileDump also definitions 

1 ?head ! \ headerless 

2 8 thru 

?head off 
9 load 

Fortsetzung auf Seite 39 (.> 
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Bericht /(q 
Forth spinnt 
FÃ¤del von Wolle und Code 
von Wolfgang Allinger 
Brander Weg 6, 5650 Solingen 11, Tel./Fax 0212-6681 1 

Beschreibungen kommerzieller Forth-Projekte, wie er hier vorge- 
stellt wird, werden von vielen VD-Beziehern gerne gelesen. Wolf- 
gang Allinger setzt Forth hÃ¤ufi fÃ¼ seinen Broterwerb ein und er 
zÃ¤hl zu denen, die das Forthlicht auch auf den Tisch stellen wollen. 
Er teilt unsere Meinung, daÂ es unter dem Scheffel nichts zu 
suchen hat. 

Anfang 1989 wollte ein Kunde von 
mir die Hard- und Software fÃ¼ einen 
'embedded controller" fÃ¼ die Steue- 
rung einer Spinnmaschine entwickelt 
haben. Die Herstellung von FÃ¤de ist 
eine interessante Aufgabe, und da ich 
ein Forth-Fan bin, war gefÃ¤delte Co- 
de natÃ¼rlic die beste und selbstver- 
stÃ¤ndlich Wahl fÃ¼ die Herstellung 
von FÃ¤de auf einer Direkt-Spinn- 
Maschine. 

Der Controller sollte 3 Frequenz- 
mess- und 1 Preset-Counter-Ein- gang 
jeweils fÃ¼ Frequenzen zwischen 
0,lHz und 1kHz haben. Jeder Fre- 
quenz-Kanal sollte zwei program- 
mierbare Schwellen haben, deren An- 
sprechen auf jeweils einem Aus- 
gangsbit angezeigt wird, so daÂ sie als 
3-Punkt-Regler verwendet werden 
kÃ¶nnen Der Preset-Counter sollte als 
programmierbarer VorwÃ¤rts/RÃ¼c 
wÃ¤rts-ZÃ¤hi mit frei programmierba- 
rcm Reload-Wert und zwei Schaltaus- 
gÃ¤nge ausgefÃ¼hr sein. Ein Ausgang 
als Vorwarnsignal, der andere als Fer- 
tigsignal. 

Weitere Ein- und AusgÃ¤ng wur- 
den fÅ  ̧die Steuerung der Handshake 
Signale mit der Spinnmaschine benÃ¶ 
tigt. 

Der Controller sollte auÃŸerde als 
Datenlogger fÃ¼ die ProdukÅ¸onsmen 
gen mit Los- und SchichtzÃ¤hlem 

Stichworte 

Produktbeschreibung 
embedded Controller 
800535 (805 1 ) 

QualitÃ¤tsÃ¼berwachun Betriebs- und 
Stillstandszeiten und Statistik, StÃ¶ 
rungsanzahl und -zeiten, Maschinen-, 
Schicht- und BedienereffektivitÃ¤ 
usw. dienen. 

8 EingÃ¤ng waren fÃ¼ die Fehleran- 
alyse vorgesehen. Jeder Eingang stell- 
te eine bestimmtem Fehlerart dar, z.B. 
zu niedriger Hydraulik-Druck, fehlen- 
der Luftdruck, Fadenbruch ( sowas 
wie zerstÃ¶rt LFA's ?!), Materialman- 
gel und sonstige Sch ... spiele. Diese 
EingÃ¤ng mÃ¼sse 2 mal pro Sekunde 
bearbeitet werden. 

Alle Daten sollen durch den Bedie- 
ner frei scalierbar sein, da die Fre- 
quenzeingÃ¤ng von Magnetauftieh- 
mern von ZahnrÃ¤der abgegriffen 
werden. Jede Maschine hat andere 
ZahnrÃ¤der Geschwindigkeiten, 
Durchmesser der RÃ¤de usw., so daÂ 
niemand vorhersagen kann, wieviel 
Pulse pro Meter oder anderen perver- 
sen Einheiten wie 
FuÃŸ Zoll, Yards 
oder Hanks kom- 
men. 

Zu allem Ãœber 
fluÃ kann es noch 
passieren, daÂ der 
Bediener die Liefer- 
geschwindigkeit in 
m/min sehen will, 
an einer Maschine 
mit 59 Pulsen pro 
Umdrehung an ei- 
nem Rad mit 17,3 
Inches Durchmesser 
( */ ist das beste 
Wort fÃ¼ so einen 
Mist! ). Der Faden 

wird fÃ¼ den Kunden X auf Spulen 
aufgewickelt, die 5 17 Hanks (1 Hank 
ist in England 837m, in den USA 
857m oder umgekehrt oder auch nicht 
und werweisnichtwieviel in Hinter- 
kickiwauwau!!). Der will 36 Kisten 
mit je 24 Spulen roten Faden haben. 
Der nÃ¤chst Kunde Y will 365 Spulen 
mit jeweils 1,5 km, zu jeweils 72 Spu- 
len pro Karton und das alles in grÃ¼n 
Der Bediener wird fÃ¼ gefertigte Fur- 
longs entlohnt und das Managrnent 
will die Produktion in mils/Woche ( 
Grrr ). 

Nobody knows the trouble I have 
seen, aber ich hab viel Ã¼be abartige 
MaÃŸeinheite gelernt. Die dazugehÃ¶ 
rige Mathematik werde ich in einem 
andern Artikel Ã¼be lange Mathematik 
erlÃ¤utern ( Zur Abschreckung nur ein 
Hinweis: Floatingpoint mit 24 bit 
Mantisse macht Rundungsfehler, die 
sich Ã¼be Tage und Wochen unerhÃ¶r 
summieren, verbraucht viel vom in- 
ternen Memory. Ich habe zur Skalie- 
rung Routinen benÃ¶tigt die */ fÃ¼ 32 
bit Zahlen mit 64! ! ! bit Zwischener- 
gebnis brauchten!) 

Alle Daten muÃŸte auch bei Netz- 
ausfall erhalten bleiben. Da der Kun- 
de keinerlei Batterie in seinen GerÃ¤te 
haben wollte, muÃŸte die Daten in ei- 
nem EEPROM gespeichert werden. 
Mit 1 oder 2 neuen DatensÃ¤tze pro 
Sekunde kann das EEPROM zwar be- 
schrieben werden, erreicht aber bei ei- 
ner durchschnittlichen Lebensdauer 
von einigen 10 Tausend Schreibzy- 
klen nach wenigen Stunden das Ende 
seines Lebens ( That's the end my 
friend! ). 

Zum Autor: 
Dip1.-Ing. Wolfgang Allinger, 
Jg. 46, studierte Nachrichtentech- 
nik und entwickelt seit 1970 Hard- 
und Software ua. fÃ¼ Anwendun- 
gen im StraÃŸenverkeh und im In- 
dus t r i ebere ich ,  spezie l l :  
Walzwerke und Kernkraftwerke. 
Viele Jahre Abteilungsleiter fÅ¸ 
System- und Softwareentwick- 
lung; seit 1987 selbstÃ¤ndi (Inge- 
n ieurbÃ¼ro)  Erfolgreiche 
Entwicklung groÃŸe Echtzeitan- 
wendung mit 60 G ' s  im gleich- 
zeitigen Einsatz und kleiner 
pC-gesteuerter MeÃŸgerÃ¤t 
Hobbys: Ehefrau, Siamkater Dango, RC-Modellsege~ug , 
Beruf, Sportwagen gut fahren, Computer, Forth Metacom- 
piler (Reihenfolge rein zufÃ¤llig! 
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Forth spinnt 
von Wolfgang Allinger 

Es wurde also noch eine Power- 
down Logik, eine Interruptservice- 
Routine und ein groÃŸe Kondensator 
als Energiespeicher benÃ¶tigt um ge- 
nug Zeit zu haben, daÂ etwa 1kByte 
Daten beim Netzausfall weggeschrie- 
ben werden kÃ¶nnen Beim Wieder- 
kehr der Spannung mÃ¼sse die geret- 
ten Daten auf Korrektheit geprÃ¼f und 
der Prozessor damit wieder in den Zu- 
stand bei Netzausfall gebracht wer- 
den, damit das Programm hoffentlich 
wieder richtig weiter lÃ¤uft wenn der 
Bediener den Netzausfall quittiert hat. 

An der Frontplatte sollte eine Fo- 
lientastatur (Bild 1) *( Bildunter- 
schrift: Die Frontplatte ist eine Folien- 
tastatur)* mit 18 Tasten fÃ¼ Datenein- 
gaben und Programmierung, 6 LEDs 
fÃ¼ die Anzeige der aktuellen Schicht 
und 16 7 Segment LED Anzeigen in 
vier Gruppen sein. Sie sollten die 
MeÃŸwerte den Controllerstatus, die 
FehlerzustÃ¤nd und den Dialog mit 
dem Bediener anzeigen. 

Der Controller sollte keinerlei an- 
wendungspezifische Programmie- 
rung haben, sondern sollte erst vor Ort 
vom Anwender frei Ã¼be die Tastatur 
oder die serielle Schnittstelle pro- 
grammiert werden. 

Die 2 groÃŸe Anzeigen sollten 
gleichzeitig noch Fenster in zwei Fel- 
der mit bis zu 10 MeÃŸwerte oder Va- 
riablen sein. Die Reihenfolge, Anzahl 
und Inhalt sollten durch den Bediener 
frei festlegbar sein. Vielleicht wollte 
er an 1. Stelle die Liefergeschwindig- 
keit, an der 2. die Betriebszeit an der 
3. den SchichtzÃ¤hle usw. sehen. 

Die serielle Schnittstelle sollte kon- 
figurierbar sein fÃ¼ singlepoint 
RS232, RS422 und multidrop RS485 
mit 3 1 slave Controllern an einem se- 
riellen Bus. 

Ein SIEMENS 80C535 Mikrocon- 
troller wurde als CPU benutzt. Es ist 
ein erweiterter 8031 in low power C- 
MOS ( die power-down Problematik 
labt grÃ¼ÃŸen! mit sehr nÃ¼tzliche Er- 
g2nzungen in einem PLCC-68 GehÃ¤u 
se: 6 8bit Ports, 256 byte internes Me- 
mory, A P  Wandler mit 8 Multiplex 
EingÃ¤ngen 3 l6bit ZÃ¤hler mit Relo- 
ad und Capture Registern, 12 IR- 
Quellen, 4 Prioritdtsebenen. .. 

Das interessanteste fÃ¼ diese Appli- 
kation sind die Capture Register. Ti- 
mer 2 kann als kontinuierlicher lSec 

ZÃ¤hle laufen und die vier Puls-Ein- 
gÃ¤ng kÃ¶nne das Laden der dazuge- 
hÃ¶rige Capture-Register und einen 
Interrupt auslÃ¶sen Wenn die IR-Ser- 
vice-Rou- tine den letzten benutzten 
Wert abspeichert, kann sie die Zeit 
seit der letzten Hanke, also die Perio- 
dendauer und damit die Frequenz be- 
rechnen. Timer 2 lÃ¤uf alle 65mSec 
Ã¼ber Damit wird ein weitere Interrupt 
ausgelÃ¶st der eine 8bit SW-ZÃ¤hle in- 
krementiert. Wir haben also einen 
24bit Wen als Ergebnis. Die IR-Ser- 
vice-Routine verwirft den Wert, falls 
er unterhalb einer durch den Anwen- 
der programmierbaren Schwelle liegt. 
So kÃ¶nne sehr einfach StÃ¶rstachel 
ausgeblendet werden. 

Die Software habe ich auf zwei 
Wegen in Angriff genommen: 

Alle IR-Service-Routinen ( auÃŸe 
Power-Fail) habe ich mit einem 
Standard 805 1 Assembler geschrie- 
ben, alles andere ist in Forth program- 
miert. Ich benutzte PC-Forth und Me- 
tacompiler von LMI. Der Grund fÃ¼ 
diesen Mischung war, daÂ ich das Be- 
ste beider Welten wollte. 

Die IR Routinen fÃ¼ diese Applika- 
tion sind recht komplex und falls ich 
zum debuggen und zur timing Mes- 
sung einen Logik-Analysator benÃ¶ti 
ge, ist es fast unmÃ¶glich die echten 
Adressen und Inhalte des Forth As- 
semblers zu finden. Beim Listing ei- 
nes normalen Assemblers ist das sehr 
einfach, und die starke Verwendung 

von zT. selbstmodifizierenden Ma- 
k r o ~  macht die Programmierung 
ebenfalls leichter. 

Das Systen kommt in Assembler 
hoch, initialisert die Harware, das IR- 
System und springt dann in COLD 
des Forth Kerns. Forth selber initiali- 
siert den Kern, gibt dann das IR-Sy- 
stem frei und gibt die Kontrolle an das 
oberste Wort MAIN der Applikation. 

Um die groÃŸe Zahlen fÃ¼ den Be- 
diener darzustellen, die bis zu 6 Stel- 
len mit bis zu 3 Nachkommastellen 
hatten, dachte ich zuerst an den Ein- 
satz einer kÃ¤ufliche Floating-Point- 
Library. Die war jedoch sehr schlecht 
entworfen, verbrauchte praktisch das 
gesamte Interne Memory und war viel 
zu langsam fÃ¼ diese Applikation! So 
blieb mir nichts anders Ã¼brig ich 
muÃŸt die lange Festkomma-Mathe- 
matik selber machen. 

Das Interne Memory wird fast voll- 
stÃ¤ndi durch die IR-Service-Routi- 
nen gebraucht. Die festen Adressen 
waren mit EQU im Forth und As- 
sembler zugeordnet, so daÂ ich keinen 
Linker brauchte. WennForth auf mehr 
als ein byte im internen Memory zu- 
greift, wird das durch primitives gere- 
gelt, die den IR schlieÃŸe und regene- 
rieren ( critical regions ). 

Ein bitadressierbares Byte im inter- 
nen Memory wird als Flagbyte fÃ¼ ei- 
nen einfachen FORTH-Multitasker 
benutzt. Wenn der Tasker ein gesetz- 
tes bit findet, wird es gelÃ¶sch und die 

Die Frontplatte ist eine Folientastatur 
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Bericht [(g 
dazugehÃ¶rig TASKO..TASK7 ausge- 
fÃ¼hrt Bit 0..3 werden durch die 
20mSec IR-Routine bearbeitet. Bit0 
wird alle 20mSec, bitl alle lOOmSec, 
bit2 alle 500mSec und bit3 alle !Sek 
gesetzt. Bit 4..7 kÃ¶nne beliebig von 
dem gesetzt werden, der 
TASK4..TASK7 starten will. 

Es gibt weiter noch interne Timer, 
die bis 0 runterlaufen mit unterschied- 
lichen Zeitrastern. Falls eine Task ei- 
nen Timer benÃ¶tigt setzt es diesen mit 
der Wartezeit und wartet darauf, daÂ 
er wieder Null wird. 

Das Wort MAIN sieht etwa wie 
folgt aus: 

: M A I N  
. . .  

\ S O M E  I N I T S  
. . . 

B E G I N  
T A S K S  \ s h o u l d  be 

\ s t a c k  n e u t r a l !  
D E P T H  H O S T ?  O R  

UNT I L 
. H O S T  \ d i s p l a y  ' HHHH' 

\ t o  o p e r a t o r  
7 E M I T  CR \ s o m e  n o i s e  
D E P T H  0 I F  . S  T H E N  
. . .  

\ S OME 
\HOUSEKEEPING 

. . .  
, 

H O S T ?  liefert t= falls das Weck- 
zeichen im UART Receiver Buffer 
ist, andernfalls liefert es f=. 

Falls irgendein Wort den Stack ver- 
Ã¤ndert wird MAIN ebenfall verlas- 
sen. Dies ist sehr nÃ¼tzlic beim De- 

Dank ... 
...an meine damaligen Parmer Bernd- 
J. Werner, der die Hardware entwik- 
kelt hat, an Tesuya Nakata, der viel 
von der Long Mathmatik machte, Pe- 
ter Giittler und meine Frau Gaby fÃ¼ 
deren Geduld und an meinen damals 
15 Jahre (inzwischen 18 Jahre) alten 
Siam-Kater DANGO, der stÃ¤ndi Ã¼be 
meine Tastatur lief oder auf dem Mo- 
nitor saÃŸ wahrend ich zu Hause war 
und nachts programmierte, weil ich 
nicht schlafen konnte wegen der vielen 
Probleme bei dieser Entwicklung, und 
an Chuck Moore, ohne dessen Erfin- 
dung von FORTH dieses Projekt ver- 
mutlich nie zu einem Ende 
gekommen wÃ¤re 

buggen. 
Die Fernsteuerung ist ebenfalls 

sehr einfach: sende das Weckzeichen, 
warte auf <CR>, mache egal was in 
Forth und rufe etwas, was wieder 
MAIN aufruft. 

Literatur: 
W.  Allinger, 
Threading Code und Wool, 
Proceedings of the 1990 Rochester 
Forth Conference 

Frage, Antwort und dann? 
rk. Die Auswertung der Fragebo- 

gen-RÃ¼cklÃ¤uf (immerhin Ca. 12% der 
VD-Bezieher) ist noch nicht beendet. 
Wir hoffen, auf der Forth-Tagung in 
NÃ¼rnberg die wichtigsten Daten und 
Interpretationen vorstellen zu kÃ¶nnen 
Sehen Sie sich mal die Mitgliedsnum- 
mern der fÃ¼n Gewinner (Seite 28) an! 
Sie werden bemerken, daÂ dort die 
niedrigen Nummern unterreprÃ¤sentier 
sind. Eine Kontrolle ergab: lediglich 
vier "alte Hasen" haben den Fragebo- 
gen zurÃ¼ckgeschickt Wie sollen wir 
das interpretieren? 

Rudimente eines einfachen Multitaskers 

: ?TASKS 

$FTASK 0 I B I T ?  I F  

$FTASK l I B I T ?  I F  

SFTASK 2 I B I T ?  I F  

SFTASK 3 I B I T ?  I F  

$FTASK 4 I B I T ?  I F  

SFTASK 5 I B I T ?  I F  

SFTASK 6 I B I T ?  I F  

SFTASK 1 I B I T ?  I F  

1 .IF 
: NOTASK 

CODE ?TASKS 

DPTR, # ' TASKO MOV 

DPTR, ( t  ' TASK1 MOV 

D P T R , #  ' TASK2 MOV 

D P T R , #  ' TASK3 MOV 

D P T R , #  ' TASK4 MOV 

D P T R , #  ' TASK5 MOV 

D P T R , #  ' TASK6 MOV 

DPTR, # ' TASK7 MOV 

D P T R , #  ' NOTASK MOV 

END-CODE . THEN 

SFTASK 0 O I B I T  

SFTASK l O I B I T  

SFTASK 2 O I B I T  

SFTASK 3 O I B I T  

SFTASK 4 O I B I T  

SFTASK 5 O I B I T  

SFTASK 6 O I B I T  

$FTASK 7 O I B I T  

ALL 13 :OO 1 2 J A N 9 0 )  

TASKO E X I T  THEN 

TASK1 E X I T  THEN 

TASK2 E X I T  THEN 

TASK3 E X I T  THEN 

TASK4 E X I T  THEN 

TASK5 E X I T  THEN 

TASK6 E X I T  THEN 

TASK7 E X I T  THEN 

; \ S O  G E H T ' S  ? ? ?  M I T  MC2.2 

S F T A S K . 0  , 9$ J B C  

S F T A S K . 1  , 9 $  J B C  

S F T A S K . 2  , 9 $  J B C  , 

$ F T A S K . 3  , 9$ J B C  

s F T A S K . 4  , 9 $  J B C  

SFTASK.5  , 9 s  J B C  

$FTASK.6  , 9 $  J B C  

S F T A S K . 7  , 9 $  J B C  

9 $ :  A CLR @A+DPTR JME 

( - -  n ; O=FALSE p r o c e e d ;  -1=TRUE=<ESC> : n= R S 4 8 5  a d r  H I T  ) 

: HOST? 

?TERMINAL I F  

ÃˆGAD C@ ?DUP I F  \ R S 4 8 5  MODE 

DUP KEY = I F  E X I T  ( -- nADR ) \ R S 4 8 5  a d r  H I T  

E L S E  DROP THEN 

E L S E  \ R S 2 3 2  1 4 2 2  MODE 

KEY 2 7  = ?DUP I F  E X I T  THEN \ ( -- t = < E S C >  ) 

THEN 

THEN 0 ; ( -- f =  NOTTING ) 

( m a i n  ALL 1 6 : 3 7  2 B J A N 9 0 )  

: MAIN A S C I I  \ E M I T  A D D R f r a m e  

BEGIN 

?TASKS 

DEPTH 

HOST? OR 

U N T I L  

DATAf r a m e  .HOST 7 E M I T  

DEPTH 0 > I F  . S  THEN 

%STENO 8 I F  .N THEN Q U I T  : 
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Info 

Einladung zur ordentlichen Mitgliedewersammlung 
um 

Sonntag, den 25.Aprill993 
im 

Jugend- und Economy-Hotel 
Gostenhofer HauptstraÃŸ 47-49, 

8500 NÃ¼rnber 70 

Tagungsodnungspunkte 
1.  Rechenschafisbericht des Direktoriums 
2. Kassenbericht und Bilanz 1992 
3. SatzungsÃ¤nderun zur KlÃ¤run der Selbstlosigkeit 

und des Auflosevetfahrens 
4, Aussprache, Entlastung, Wahl des Direktoriums 
5. Neue Ziele der Gesellschaft 
6, Verschiedenes 

ErgÃ¤nzend Tagungsordnungspunkte sind bis Ende MÃ¤r Ã¼be das Forih-BÃ¼r dem Direktori- 
um einzureichen. 
Die Forih-Tagung '93, zu der bereits gesonderi eingeladen wurde, findet im Zeitraum vom 
23. - 25.4.1993 um selben Ori statt Sie endet nach der ordentlichen Mitgliederversamm- 
lung um Sonntag Mittag. Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist kostenfrei. Bitte 
kommen Sie zahlreich und mit ausreichender Zeit, damit die Mitgliederversammlung be- 
schluÃŸfÃ¤h wird. Auf der Tagesordnung stehen wichtige Themen, die diezukunfi der Forih- 
Gesellschaft e.V. maÃŸgeblic beeinflussen. 

hat ein HerzfÃ¼ Mikrocontroller 
VerfÃ¼gba fÃ¼r IBM-PC/XT/AT oder Kompatible 

mc-PC-EMUF (V20) 
mc-Z80-Mini-EMUF(84COI5) 
mc-RISC-EMUF oder FG-RTX-Board (RTX2OOOllA) 

BenOtigt: 

Features: 

mindestens 16KByte EPROM; ab 8KBytc RAM (optional: 32Kl32K) 
eine serielle Schnittstelle TC-Teminalprogramm wird mitgeliefert) 

Ã¼be 400 Befehle (FORTH-83 mit einigen ANSI-Erweiterungen) 
ROM-FÃ¤hig fiir Interrupts vorbereitet 
Komfortabler Zeileneditor, Fileinte~ace Ã¼be PC-Terminalprogramm 
Viele Kemroutinen umleitbar (z.B. Ein-/Ausgabe) 

Preise (inki. MwSt): DM 65.00 Handbuch ailein (fÃ¼ alle Versionen gleich) 
DM 70.00 Eine Version (Disketten und Zusatzbeschreibung) 
DM 110.00 Vollversion (Disketten und vollstÃ¤ndige Handbuch) 

DM 45.60 Super8-Chip mit FORTH im Masken-ROM 
Zilog Supers-Chip DM 34.20 Beschreibung und Disketten zum S8-FORTH 
mit ROM-FORTH DM 51.30 Bausatz zum S8-Projekt VD3191 (Platine, GAL, SMD's) 

DM 228.00 VoilstÃ¤ndi bestÃ¼ckt Platine mit Beschreibungen 

lngenieurbÃ¼r Klaus Kohl PestalozzistraÃŸe6 W-8905 Mering I 
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von Arndt Klingelnberg 
StraÃŸburge Str. 12, 5100 Alsdorf, Tel.: 02404-61648, Fax.: 02404-63039 

Als Alternative zu der LÃ¶sun von Claus Vogt wird eine Forth83 
konforme, einfache LÃ¶sun des 8bit-enhanced-ASCII-Problems 
fÃ¼ F-PC vorgestellt. 

Umlaute im F-PC; Schnee von ge- B lÃ¶(!)ck ODER 
stern? FÃ¼ mich ja und fÃ¼ andere auch 
-- so dachte ich -- . Zu deutschen Um- Fliess(!)text ? FlieÃŸ(!)tex ! 
lauten in F-PC gab es immerhin schon Kurz nach Jahreswechsel 
vier ArtikelKurznotizen in der VD, 198911990 drÃ¼ckt mir Rolf ein F-PC 
und zweimal habe ich auf den Konfe- 3.5000 in die Hand. Da fÃ¼ mich Sour- 
renzen der Forth-Gesellschaft darÃ¼be 
berichtet; Tom Zimmer wurden ver- 
schiedene LÃ¶sunge zugeschickt. 
Aber Rolf (rk) meinte, meine LÃ¶sun 
mÃ¼ÃŸ getrennt von der &-Version, 
eben nicht zugedeckt von den vielen 
anderen VerÃ¤nderunge wie auch der 
sinnvoller strukturierten Funktionsta- 
stenbelegung, vorgestellt werden. 
Nun ja, hier ist sie, und zwar ohne (!) 
den Forth-Ã¼bliche Header-Standard 
zu verlassen [Vogt-VD92-31. 

Bei der folgenden LÃ¶sun wird 
Forth-Ã¼blic reiner ASCII ( ISO-USA 
,7bit ) in die Symbole ( Header ) com- 
piliert. Das Forth-Ã¼blich TRAVERSE 
bleibt also nutzbar. Die LÃ¶sun ist 
sehr einfach, dazu sogar schneller und 
gestattet den normalen Umgang mit 
beliebigen Tastaturen. Die 'enhanced 
codes' der MF2 Tastatur kann meine 
LÃ¶sun auch nicht; auch nicht die Ã¶st 
lichen DoubleB yteCharcterSets 
(DBCS). Aber welches Programm 
kann das schon. 

Konsequenz: drei Funktionen ver- 
Ã¤ndert dazu zwei Hilfsfunktionen. 
Alles funtioniert wie gewÃ¼nsch inkl. 
von Alt-# zur Key Eingabe und die 
Alt-Ctrl Sonderfunktionen von k3 

Stichworte 
F-PC 
IBM-8bit-ASCII 
key 
keyboard 
mouse 
patch 

cen in Blocks ein stricktes 'NoNo' 
sind und ich in TurboForth (Jedi, 
Frankreich) noch nicht voll eingestie- 
gen war, erschien F-PC als DiE LÃ¶ 
sung. Wenn ...,J a wenn ich nicht dau- 
ernd mit 'Ã¤ den Cursor hoch ge- 
scroll-t hÃ¤tte mit 'Ã¶ den Tabulator 
versetzt und -- seltener -- mit '0' das 
Print MenÃ aufgerufen hÃ¤tte Mir un- 
geneigte Editoren bringen mich zur 
WeiÃŸglut aber ich war Optimist, und 
einfacher, als die BlÃ¶ck im Volks- 
forth zum flieÃŸe zu bringen, erschien 
es mir allemal, dem schoenen F-PC 
die deutsche Tastatur anzugewoeh- 
nen. 

Primaer ging es mir darum, meine 
Tastur ohne Ueberraschungen nutzen 

Listina zu: KEYB8B (A. Klinaelnberal 

\ KEYB-8b.seq 8 b i t  IBM enhanced  k e y s  f o r  F-PC \ akg92jun21 

\ akg92novl5  f i n a l  t e s t s  a n d  m o d i f i c a t i o n s  Eor V i l  92-4 

ONLY EORTH ALSO DEFINITIONS dec imal  

c o m e n t :  v w v v v v v m v v v w ~ m v w w ~ v ~ w w ~ w ~ ~ m \  akg92jun21 

Welcome On KEYboard 

m o d i f i e s  t h e  o r i g i n a l  F-PC t o  u s e  NON-ASCII k e y b o a r d s !  

t e s t e d  s u c c e s s f u l l y  w i t h  E-PC 3.50 a n d  3.5610 

d i s a b l e s  keyboard-macros 

T h i s  i s  a  somewhat s i m p l i f i e d  s o l u t i o n  compared t o  F-PC-ak5 ... 
... F-PC-ak ver .4 .0  

See :  ANS eKEY E.2.4 p .185f .  ! ! ! ! !  DOS-key DOS-key? 

Wolfqanq A l l i n g e r  F o r t h  s t y l e  

U l r i c h  Hoffmann ' K o n f i g u r a t i o n  DEUTSCH' VD 9lmar  p.12 

Problems w i t h  German Keyboards:  

AU p a r a g r a p h - s i g n  ( t h a n k s  t o  m o t h e r - b l u e  f o r  t h i s  b i g  problern) 

Ã 225 C t r l - F 4  ( t h e  c o m b i n a t i o n  of ' b e t a '  and  t h e  german ' s z ' )  

Ã 132 s c r o l l - U P  

Ã 148 Alt-T 

U 129 Al t -0  ( A l t - z e r o  ! ) 

0 153 Alt-P 

T h i s  i s  Publ icDomain .  

c o m e n t  : 

VOCABULARY PATCH 

ONLY FORTH ALSO DEFINITIONS d e c i m a l  EDITOR ALSO HIDDEN ALSO PATCH ALSO 

d e f i n e d  \ l u  n i p  O= \ E-PC o r i g i n a l  v e r s i o n  o f  I 1  == \ i f  

# I F  \ needed  f o r  v.3.50 o p p o s i t e  a c t i o n  of \ U  

: \ lu  ( <name> -- ) 

d e f i n e d  n i p  

I F  [COMPILE] \ 
THEN ; IMMEDIATE 

#THEN 

0 
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KEYB8B 
von Arndt Klingelnberg 

zu koennen, weniger darum, sehr be- 
quem Umlaute in den Text hineinzu- 
bringen. Die LÃ¶sungsansÃ¤t fÃ¼ die 
vereinfachte Eingabe von Umlauten 
im heutigen original F-PC [F- 
PC3.56061 sind daher fÃ¼ mich Ge- 
winne an der falschen Front. 

Funktionstasten 
verdeckt 

So entstand die ak-Version. An- 
fangs wurden nur die kritischen Co- 
des 'verdeckt', man/fra konnte nun 
'normal' tippen. Spezielle Tasten wa- 
ren immer noch nicht erlaubt, noch 
konnte der 'k3' Tastaturtreiber seine 
ganze Herrlichkeit unter F-PC entfal- 
ten. Meine LÃ¶sun [&-Version] [ak- 
vd90-31 bedingte damals, einige 
Funktionstasten 'abzuklemmen' und 
als Folge davon einige Funktionsta- 
sten anders zu belegen. Dabei wurden 
die Funktionen strukturiert. Word- 
Star, Borland (SideKick oder Tur- 
bo ...) und der Norton Commander, 
wie auch die Vielfalt wichtiger Pu- 
blicDomain Programme waren die 
Vorbilder. Die notwendigen Ã„nde 
rungen waren zahlreich, und f i r  eine 
Patch-Datei ungeeignet. Daher ent- 
stand eine spezielle F-PC-Version mit 
getrenntem Namen. Immerhin waren 
nun MenÃ¼ und FunktionstastenSÃ¤tz 
umschaltbar. Die OriginalBelegung 
ist zusÃ¤tzlic weitgehend erhalten 
worden. MenÃ¼ und TastenSÃ¤tz sind 
aber nun beliebig erweiterbar, z.B: 
auch in Deutsch oderlund AnfÃ¤nge 
oder ...). 

Ein Anwender wollte gerne auch 
den ' 5 '  nutzen. Das bedingt zwin- 
gend, daÃ Ctrl-U eben NICHT mehr 
die Datei sichert. Dieses Ctrl-U Prob- 
lem hat nichts mit ASCII zu tun und 
nur bedingt mit F-PC, wir haben es ei- 
nem groÃŸe schreIBMaschinen Her- 
steller zu verdanken. [F-PC-ak3] [ak- 
vd90-41 

Meine LÃ¶sun in F-PC-akv.3.50 
( ak0 bis ak3 ) -- damals hatte ich we- 
nig praktische Erfahrung -- war um- 
stÃ¤ndlich holperig. Nun, ich konnte 
es nicht besser, aber es fÃ¼nktioniert 
und deshalb habe ich mich getraut, es 
zu verteilen. 

=ortsetzungs des Listings zu: KEYB8B (A. Klingelnberg) 

$ s e p a r a t i n q  enhanced  (IBM) ASCII and  Funct ionKeys  \ a k q 9 1 m r l 8  

: IBMASCII? ( -- f l q  I \ f a l s e  i f  l a s t  key r e a d  hyKEY was f u n c t i o n k e y  

@ >  b i o s k e y v a l  s p l i t  d r o p  : 

>ATCH DEFINITIONS 

: ? c h a r  ( -- ) \ h a n d l e  normal  AND ENHANCED ASCII keys ,  i n s e r t  them 

\ now a h l e  t o  d e c i d e  be tween  f u n c t i o n  k e y s  and  enhanced  ASCII 

IBMasc i i?  O= \ i s  it NOT a  c h a r  \ a k g 9 l m a r l 8  

?EXIT 

l c h a r  b l  < \ i s  it a  " c h a r  

?EXIT \ akg92novl4 

l c h a r  < i c h a r >  

\ 2R>drop \ EXIT f rom CALLING word ! ! !  \ akg92novl4 

ZR> 2 d r o p  \ F-PC o r q i n a l  d o e s  n o t  know 2R>drop \ akg92novl5  

PATCH @> ? c h a r  HIDDEN ! >  ? c h a r  \ s e e :  DOkey 

\ : l e d i t - i t s e l f  ( -- ) \ FORTH ( U l r i c h  Hoffmann ) 

\ Lchar  < i c h a r >  : \ u s e d  f o r  "U==" \ akg9laprO6 

\ may b e  i n s t a l l e d  i n  ? c o n t r o l  p o s i t i o n  2 1  ( $15 

1 2  t h e  EDITOR 

\ ----- sEDIT2. s e q  

PATCH DEFINITIONS 

: ? Â £ u n c t i o n  ( -- ) \ h a n d l e  f u n c t i o n  c o d e s ,  b u t  ONLY f u n c t i o n s  
\ now a l l o w i n q  enhanced  IBMasc i i  \ a k g 9 l m a r l 8  

\ s t a c k  c o m a n d  c o r r e c t e d  \ a k g 9 l m a r l 8  

IBMASCII? 

?EXIT 

k e y c h a r  $80 \ f u n c t i o n s  c o d e s  h a v e  v a l u e s  > I 2 7  \ akq9lmar25 

?EXIT \ EXIT i f  8 t h  b i t  NOT s e t  \ akg92novlS 

\ k e y c h a r  127 - ? . s f u n t h l  s f u n t b l  \ o r i g i n a l  

\ U  ? . s f u n t h l  k e y c h a r  127 - dup s f u n t b l  ? . s f u n t b l  d r o p  \ akg92octO4 

\ FIRST d o  s o m e t h i n g  THEN show it t o  u s  \ akg92octO4 

\ l u  ? . s Â £ u n t b  k e y c h a r  127  - s f u n t b l  \ akg92novlS 

\ 2R>drop \ EXIT f r o m  CALLING word ! ! !  \ akg92novl4 
ZR> 2 d r o p  \ F-PC o r q i n a l  d o e s  n o t  know 2R>drop \ akq92novlS 

PATCH @> ? f u n c t i o n s  EDITOR !>  ? f u n c t i o n s  \ s e e :  DOaCHAR 

c o n t r o l  U  c t l s e t  ?sehr \ " r e s e r v e d  ! ! !  \ akg9l janO2 

\ updtX \ s a v e  c h a n q e s  and c o n t i n u e  now Alt-U 

\ ( Alt-U ) 150 f n s e t  updtX \ s a v e  c h a n g e s  and  c o n t i n u e  

\ wUNdel i s  now a v a i l a b l e  a t  Alt-F5 and  Alt-T \ akg9lmar20 

\ t h i s  a l l  would r e q u i r e s  a  l o t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  

HIDDEN DEFINITIONS 

: f a k e - b i o s k e y  ( c h a r  -- c h a r  ) \ s e t s  BIOSkeyval \ akq9laprO9 

dup  127 > \ must h e  FUNCTIONkey \ s e e :  DOaCHAR DOkey 

I F  dup  128  + 255 and  

f l i p  dup !> h i o s k e y v a l  !> b i o s c h a r  

THEN : 0 
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Tuning 

DOitY OURself 
Ulrich Hoffman [UH-vd9 1 - 11 zeig- 

te dann eine LÃ¶sun in Forth-typi- 
scher Einfachheit: In denjenigen 
Funktionstasten, deren F-PC-internen 
Scancode einem deutschen Sonder- 
zeichen entsprachen, wurde eine 'it- 
self' Funktion installiert, die elegant 
den -char als ASCII Normal-Code 
weiterverarbeitete: 
: l e d i t  i t se l f  ( -- ) 
\ FORTE L I N E e d i t o r  
\ i n s e r t  ( e v e n  f u n c t i o n )  
\ c h a r a c t e r s  t h e m s e l v e s  

l c h a r  < i c h a r >  ; 

: sed i t s e l f  ( -- ) 
\ EDTTOR 
\ i n s e r t  ( e v e n  f u n c t i o n )  
\ charac ters  t h e m s e l v e s  

k e y c h a r  s ch r  ; 

Schon damals gab Forth dem Ven- 
turahblisher Probleme auf, die erste 
Definition war in der VD mysteriÃ¶ 
verunstaltet. F-PC erzeugte nur ein 
unglÃ¤ubige 'What?'. 

Hiernach suchte ich ganz anders 
und woanders eine LÃ¶sung es lieÃ 
mir keine Ruhe. Auch Wolfgang Al- 
linger verdanke ich wichtige Anre- 
gungen zu meinem damaligen Progra- 
mier-'Stil'. Zum Forth Kongress 
199 1 MÃ¤r hatte ich dann die nÃ¤chst 
Variante fertig [ak-9 1 MÃ¼nchen] 

Looking Ahead 

Hinter KEY KEY? gibt es in F-PC 
einige sehr interessante Interna. 
Nicht, daÃ mir jemand vorwerfe, ich 
behauptete, sie seien nicht dokumen- 
tiert, aber zumindest ich habe lange 
gesucht, bzw. habe lange gebraucht, 
zu begreifen, was sie wirklich mach- 
ten und daÃ hier die LÃ¶sun vor sich 
hin schlummerte. Damals lag mit das 
'Technical Reference Manual' zu F- 
PC V. 3.50 noch nicht vor [Ting-tech- 
man] und den Satz im Hilfetext: 
" This can be useful when writing a 
key interpreter for an application." 
Ã¼bersa ich. Das bezieht sich auf 
BIOSKEY BIOSKEY? , darunter 
steht dann noch etwas zu SCANCO- 
DES . Meine Application war: deut- 
sche Tastatur. Ich grub tiefer im 

Quelltext und gelangte endlich zu den 
Wunderworten B  I OS CHAR und 
BIOSKEYVAL , die ein 'Looking- 
Ahead' erlauben. Neben dieser Vor- 
ausschau erlauben sie aber eben auch 
die nachtrÃ¤glich (!) Ermittlung des 
ScanCodes und da steckt die eigentli- 
che LÃ¶sung B I O S k e y V A L  erlaubt 
im Nachhinein fest~ustellen, ob es 
nun 8bit-IBM-enhanced ASCII oder 
eine Funktionstaste war. 

Die oben [UH-vd91-11 aufgefÃ¼hr 
ten K E Y c h a r  und L c h a r  hatten 
mich weiter zu ~ O K E Y  (forth) und 
DOaCHAR (edit) geleitet, dort werden 
die Tasten analysiert als Funktionsta- 
ste, Steuerungstaste ( Ctrl ) oder 
Buchstabe und dann ausgefÃ¼hrt Zu 
beachten ist, daÃ in Forth (direkt inter- 
aktiv) und im Editor eine andersartige 
Auswertung genutzt wird. Das er- 
scheint mir eher Platzverschwendung 
und Verwirrung als eine Notwendig- 
keit. Es ist wohl historisch aus zwei 
Quellen heraus so gewachsen. Immer- 
hin erlaubt es den interessanten Ver- 
gleich zweier gleichwertiger (?!) LÃ¶ 
sungen. 

Zusammen mit KEY? wird der 
Wert in die Variable B i o s c h a r  ge- 
schrieben, bei KEY in die Variable 
B i o  s K e y V a 1 .  In Forth (LineEditor) 
landet der Wert dann im Value 
1CHAR bzw. im Editor im Value 

K e y  C h a r  . Hieran wurde nichts ge- 
Ã¤ndert 

Meine Modifikation besteht nun 
darin, daÃ im LineEditor (FORTH) 
das Schreiben eines Characters nur 
dann verhindert wird, wenn es eine 
Funktion(staste) ist, also in B i o  s- 
K e y V a l  das HighByte gesetzt ist. 
(Im Original wird das Screiben unter- 
bunden sobald das bit 8 gesetzt ist, ge- 
nauer: sobald L c h a r  nicht BL  '-' 
BETWEEN liegt.) In CHAR? wird ein 
EXI  T erzwungen. 

Im Editor muÃ alles genau anders 
herum laufen, dort erfolgt der Ablauf 
intern umgekehrt. So wird dort die 
AusfÃ¼hrun einer Funktion unterbun- 
den, wenn das HighByte gelÃ¶sch ist, 
es also keine Funktionstaste war. 
?FUNCTIONS wird zum E X I T  ge- 
zwungen. (Im Original wird dagegen 
jeder Code mit gesetztem bit 8 ausge- 
fÃ¼hrt) 

Leider beschrÃ¤nk F-PC alle Funk- 
tionstastenCodes auf 0 bis 127, sie 
W erden in der Tabelle zudem noch auf 
128 bis 255 umgemappt. Damit sind 
einige Funktionen letztlich doch nicht 
zugÃ¤nglic bzw. verdecken einander. 
Alt-Esc entpricht so Alt-0 (Alt- 
NULL), Alt-PgUp oder F1 1 sind nicht 
zugÃ¤nglich Aber damit konnte ich le- 
ben, ... bis ich mal wieder das Nage- 
tier Ã¼be den Tisch rollte. 

Fortsetzungs des Listings zu: KEYB8B (A. Klingeinberg) 

PATCH DEFINITIONS , 

: mousekey ( -- c h a r  ) \ a l l o w  mouse p r e s s  t o  r e t u r n  key 

\ U  s h 0 w . m ~  sh0w.m~ 

BEGIN p a u s e  

key?  

mousechar  o r  

UNTII ,  mousechar  ?dup  

\ U  h ide .ms  hide.ms 

I F  o f f >  mousechar  

On> mousewasdown 

\ U  ? f i x - c u r s o r  ? f i x - c u r s o r  

f a k e - b i o s k e y  \ akg9laprO9 

ELSE b i o s k e y  dup 1 2 7  a n d  O= 

I F  f l i p  dup 3 = 

I F  d r o p  0  

ELSE 1 2 7  a n d  128  o r  

THEN 

EISE 255 and  

THEN 

THEN k e y f i l t e r  ; 

PATCH ' mousekey IS key 

ONLY FORTH ALSO DEFINITIONS d e c i m a l  

Ci 
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KEYB8B 
von Arndt Klingelnberg 

Die Maus als Affe 
Zu spÃ¤ bemerkte ich, daÃ die Maus 

nur noch Y-es, N-0, $ lB (ESC) oder 
andere 7bit Zeichen ausgab. Sollte sie 
Funktionstasten auslÃ¶sen so spuckte 
sie wiederwillig 8-bitige Irgendwas- 
Zeichen heraus. Der Mouse-Treiber 
wurde verÃ¤ndert nun Ã¤ff er per 
FAKE-B 1 0 % ~ ~  einen normalen 
Tatendruck auch bis ins 'Innere' hin- 
ein nach, eben bis hinein in 
BIOSkeyVAL und ist damit voll 
kompatibel zur Tastatur ( to fake == 
nachÃ¤ffen vortÃ¤uschen tÃ¼rke ). Zu 
beachten ist allerdings, daÃ die Mouse 
KEINE 8-bit Zeichen ausgeben kann. 
Alle Werte >I27 werden wie bisher 
(also voll-KOMPATIBEL) in Funk- 
tionen umgesetzt. [ak-92Rostock] Bis 
zur neuesten vÃ¶lli Ã¼berarbeitete 
Version F-PC-ak v.4.0 [F-PC-ak- 
v.4.01 ist an diesen 8bit-Routinen 
nichts wesentliches verÃ¤nder worden. 

Wehmutstropfen gibt es aber noch: 
Keyboard-Macros kÃ¶nne noch keine 
8bit-chars. Das erscheint mir in der 
Praxis jedoch recht unbedeutend. Ich 
vermisse es nicht, obwohl ich laufend 
Macros nutze, da ich sehr faul bin. Al- 
lerdings sind im Original F-PC die 
Keyboard-Macros nicht mehr zu- 
gÃ¤nglich Ich Ã¼berlass dieses Prob- 
lem gerne anderen, da in meiner Ver- 
sion ja alles lÃ¤uft 

Weniger ein Bug sondern ein 
Quirk: z.B: ergibt ctrl-U ein ESC. Es 
wÃ¤re also noch einige weitere Worte 
in der Original Version zu modifizie- 
ren. Aber auch das sprengt hier den 
Rahmen. 

Noch abzuÃ¤nder wÃ¤r der Zeilen- 
Umbruch und die Wort-LinksBechts- 
Sprung-Funktionen. Ich habe das 
sinnvoii ausfaktoriert, es ist nun kÃ¼r 
zer als im Original, aber ... . 

msDOS kann's 

Zu der von Klaus Vogt angespro- 
chenen GROSSschreibe-Konvertie- 
rung betreff aTBL vertrete ich eine 
vÃ¶lli kontriire Meinung. Ich benÃ¶ti 
gellwill keine Nicht-ASCII im Hea- 
der, meine ~ T B L  soll also auf UP- 
PERcase 7bit Ã¼bersetzen Dabei ver- 
trete ich die Meinung, daÃ 2 Ã ¤ h 4 Ã „  
alle auf 'A' umgesetzt werden mÃ¼s 

sen. Das Betriebssystem msDOS bie- 
tet Funktionen, die soetwas kÃ¶nnen 
int $21 func $38 bzw. int $21 func 
$65 subfunc 01 spuckt einen Pointer 
zu einer Tabelle aus bzw. fÃ¼ll eine 
bereitgestellte Tabelle, in der wieder- 
um findet man/fra einen Pointer einer 
CaseMapCallAddress. Dagegen 
spuckt int $21 func $65 subfunc 02 
den TabellenAnfang einer UPPERca- 
se Tabelle aus. ( ab DOS v.3.3 in Ver- 
bindung mit country.sys oder codepa- 
ge 1 

Die aTBL patche ich durch tempo- 
rÃ¤re Umschalten des DirectoryPoin- 
ters (DP ) auf den Body ( die PFA ) 
von aTBL und lade dann eine modifi- 
zierte Kopie des Original-Quelltextes. 
Diese Art des Patches macht am we- 
nigsten Arbeit und ist als Quelltext 
'normal' lesbar. 

Patch as Patch can 

Gar nicht unwichtig sollte der Hin- 
weis sein, daÃ meine Patch Methode 
Ã¼be das VOCABULARY PATCH 
auch nach dem Patchen einen recht 
einfachen Umgang mit Sourcen und 
HilfeTexten in F-PC erlaubt: 
PATCH WORDS 
PATCH THESE WORDS 

< s t r i n g l >  < s t r i n g 2 >  
PATCH SEE <ward> 
PATCH b <ward> 
h <ward> 

FrÃ¼her Versuche waren allzu 
kompliziert oder fÃ¼hrte fÃ¼ BROWSE 
und HELP zu trÃ¼gerische Ergebnis- 
sen. Zudem sind so ALLE Patches auf 
EINEN Blick zu Ã¼bersehen Eine er- 
weitertes W O ~ ~ P A T C H >  (<name> -- ) 
patch-t das Wort im CONTEXT mit 
dem Wort aus PATCH , legt aber vor- 
her eine Colon-Definition an mit dem 
gleichen Namen, und zwar im VOCA- 
BULARY OLD und mit der alten Funk- 
tion. Letzeres erfolgt nur, wenn 
<name> noch nicht in OLD DEFINED 
ist. Wie gesagt, ich bin tippfaul und 
bei meinen vielen Patches, wenn ich 
in den Eingeweiden von F-PC wÃ¼h 
le ... . 

Welcome On KEYboard ! 

p.s .  
Dieser Artikel wurde mit dem um- 

gebauten F-PC erstellt. (Der modifi- 
zierte Editor des F-PC ist in meinem 
NortonCommander als Stand- 
ardEditor (F4) installiert.) 

2.p.s. 
Ich habe Tom Zimmer mein 

?CHAR und ?FUNCTIONS 
199lMÃ¤r zugeschickt und auch mit 
ihm 1991Mai darÃ¼be mehrmals ge- 
sprochen. Bisher mochte er dieses 
nicht integrieren (ist fÃ¼ Amerikaner 
natÃ¼rlic von untergeordneter Bedeu- 
tung). Trotzdem gebe ich nicht auf 
und werde es nochmal versuchen. Ein 
F-PC-HyperText-Demo- Action-Bdef 
an ihn soll endlich fertig werden. 

Cl 

Literaturnachweise 
[&-Version] 
Programm F-F'C-ak 
verÃ¶ffentiich 199Oaug21 (Version: ak0) 

ti [&-vd90-31 
VD 9Osep p.9 h m m e r  forth V.3.50a.k. 

CI [F-PC-ak3] 
Programm F-PC-ak (ak3) ab 199Onov20 

ii [ak-vd90-41 
VD 9Odec p.6 Kurzmitteiiung 
[UH-vd91-1] 
VD 91mar p.12 Ulrich Hoffmann 
'Konfiguration DEUTSCH' ??? 
[ak-9lMÃ¼nchen 
F-PC-ak (ak5) vorgestellt bei der 
F01t.i--Konferenz MÃ¼nche 9lapr 

CI [Ting-tech-man] 
Technical Reference Manual, F-PC 3.5, 
2nd Edition, Dr. C. H.Ting, 1989nov 

ii [ak-92RostockI 
F-PC-ak (ak8) wiedemn vorgestellt 
Forth-Konferenz Rostock 92mar 

CI [F-PC3.56061 
Tom Zimmer's Umlaute auf Amegung 
V. Andreas Goyke 
160. 12/31/91 ***** F-PC version 1.5606 
***** 
[Vogt-VD92-31 
VD 1992-3 p.7 Klaus Vogt: 
Internationaler Zeichensatz im F-PC 
[F-PC-al-v.4.01 
VD 1992 3 p.32 
Kutznotiz zu F-PC-ak ver.4.0 

ii [Gerdes-k3] 
Gerdes: Keyboard-Driver c't 88lWp.178 
modifiziert und entbuggt: akg 

Anmerkungen zu F-PC 
L?> ( <name>  --n ) 

wurde hler auch fÃ¼ eine Variable genutzi, da 
sie schneller ist als ein @ . 

ZR> 2 d r o p  ( -- ) ( R nl n2 -- ) 

F-PC sichert einen FAR ~ s ~ N c ~ ~ o X I  Pointer auf 
dem Return Stack. Hiermit wird also um 
EINEN zusÃ¤tzliche Level UNnested . 
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Applikation /(; 
Die Uhr (2) 
von Friederich Prinz 

Am Beispiel einer im Hintergrund arbeitenden Uhr wird die TSR 
Programmierung unter ZF-Forth ausfÃ¼hrlic behandelt. Es wird 
gezeigt, wie man TSRs via Interpreter startet. 

Vektoren 'verbiegen' 
Bisher wurde mehrfach davon ge- 

sprochen, daÂ es mÃ¶glic ist, die Vek- 
toren in der oben beschriebenen Ta- 
belle zu 'verbiegen'. DaÃ dies tatsÃ¤ch 
lich sehr einfach ist, wollen die 
folgenden Zeilen vermitteln. 

Der FORTH Programmierer kennt 
in seiner Sprache einige 'Mechanis- 
men', die im Prinzip mit der gleichen 
Technik arbeiten - die sogenannten 
Deferred Definitions. Auch die Kon- 
struktion des 'puren' Umleitens via 
Sequenzen der Art - ' IrgendWas IS 
WasAnderes - bewirken technisch 
nichts Anderes als das, was bei der 
Umeitung eines Intermptvektors ge- 
schieht. Bild 1 soll das noch einmal 
verdeutlichen: 

Der Vektor ist eine 32-Bit Adresse, 
bestehend aus Segmentangabe und 
Offset innerhalb dieses Segmentes, an 
welcher der vorgesehene Code zu fin- 
den ist. 

Wird diese Adresse geÃ¤ndert kann 
der Vektor auf einen anderen Code 
zeigen. 

Durch die "ZwangsfÃ¼hrung bei 
der INT-AusfÃ¼hrun wird der mit 
dem Vektor adressierte Code zuver- 
lÃ¤ssi ausgefÃ¼hrt 

Weil nun aber die Adresse der 
Vektorentabelle bekannt ist (die er- 
sten 1024 Byte im RAM), lÃ¤Â sich die 

Segmen tadresse LJ=t T, Orginal 1 
I I 

, J 1 Code 1 
Segmen tadresse 1 *I 1 7 ,  
~eqmenltadresse1 i Mein 1 

U 

Abb. 1 

Adresse jedes einzelnen Vektors 'von 
Hand' ermitteln (Nummer Mal 4) und 
sein Inhalt entsprechend den eigenen 
Vorstellungen umschreiben. Von die- 
ser MÃ¶glichkeit die im Ã¼brige pro- 
blemlos funktioniert, sollte man von 
vorneherein Abstand nehmen. 
MSDOS/PCDOS7s jÃ¼nger Varian- 
ten, sowie eine Reihe von speicher- 
optimierenden Programmen, lagern 
groÃŸ Teile des Betriebssystems in 
Speicherbereiche aus, die bisher von 
DOS nicht konsequent genutzt wur- 
den. KompatibilitÃ¤tsproblem bei 
'hÃ¤ndischen Manipulationen sind da- 
mit gewissermaJ3en vorprogrammiert. 
Deshalb bieten die Interrupts, neben 
vielen anderen Diensten, eine eigene 
Serviceroutine, um die Inhalte der 
Vektorentabelle auszulesen und neu 
zu beschreiben. Auf das Funktionie- 
ren dieser Routinen darf sich der Pro- 
grammierer auch in allen zukÃ¼nftige 
DOS Versionen verlassen. 

Der Assembler 

(Fast) alle Forth-Systeme beinhal- 
ten einen Assembler, mit dessen Hilfe 
sich weit mehr als nur Primitives wie 
DUP und SWAP definieren lassen. 
Voraussetzung ist natÃ¼rlic auch hier, 
daÂ der FORTHer 'seinen' Assembler 
bis in's Detail kennt und weiÃŸ wie er 
welche Programmieraufgabe angehen 
muÃŸ 

SelbstverstÃ¤ndlic lassen sich die 
Assembler der verschiedenen 
FORTH-Systeme nicht mit der Lei- 
stungsfÃ¤higkei eines MASM 6.0 
messen. Typischer Weise mÃ¼sse sie 
ja auch nicht die gleichen Aufgaben 
bewÃ¤ltige wie der MASM (Micro- 
Soft Macro Assembler). Das heiÃŸ 
nun aber nicht, daÂ MASM Program- 
me erzeugen kÃ¶nnte die einem 
FORTH-Assembler nicht mÃ¶glic 

wÃ¤ren Im Gegenteil - zwar sind 
FORTH-Assembler weniger komfort- 
abel und beschrÃ¤nke sich in aller Re- 
gel auf das, was 'der Forther' mit sei- 
nem Assembler machen mÃ¶chte aber 
"mÃ¶glic ist trotzdem "Alles". 

ZF's Assembler ist fÃ¼ die 
FORTH-Welt recht typisch. ZF's As- 
sembler ist ein typischer ONE-Pass 
Assembler, das heiÃŸt ein Assembler 
der seine Ãœbersetzungsarbei kom- 
plett in einem 'Durchlauf erledigt. 
Das bringt einige Restriktionen in der 
'Anlage' eines Programmes mit sich. 

Bei der Arbeit eines ONE-PASS 
Assemblers (oder Compilers) kÃ¶nnen 
ohne diverse Tricks, grundsÃ¤tzlic nur 
SprÃ¼ng "nach rÃ¼ckwÃ¤rt erzeugt 
werden. Das heiÃŸt wie bei FORTH 
generell Ã¼blich daÂ alle in eine neue 
Definition einflieÃŸende Routinen be- 
reits bekannt sein mÃ¼ssen Es ist nicht 
mÃ¶glic eine Subroutine mit dem Na- 
men "Irgendwas" aufzurufen, wenn 
diese Subroutine nicht vorher defi- 
niert wurde. 

Ebenso kÃ¶nne ONE-Pass As- 
sembler in der Regel keinen relozier- 
baren Code erzeugen. Das heiÃŸt daÂ 
solche 'einfachen' Assembler nur 
AdressbezÃ¼g errechnen kÃ¶nnen die 
sich auf ein einziges Speichersegment 
beziehen. ZF's Assembler berechnet 
alle Adressen fÅ  ̧das CODE-Segment 
des ZF-Systems. Soll ein solcher Co- 
de, wie es bei der UHR notwendig ist, 
in eine separates Segment ausgelagert 
werden, dann muÃ der Programmierer 
sich etwas einfallen lassen. .. 

Abbildung 2 soll helfen, diese The- 
matik verstÃ¤ndlic zu machen: 

Die wÃ¤hren der Ã¼bersetz-un des 
CODES erzeugten Adressen sind alle- 
samt 'AbstÃ¤nde zum Start des Code- 
Segmentes des je-weiligen FORTH- 

ZF's Code 
Segment 

Code Uhr 

Abb. 2 
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Systems. Wenn der so erzeugte Code 
in eigenes, separates Seg-ment ausge- 
lagert wird, bleiben die AdreÃŸbezÃ¼g 
die als "AbstÃ¤nde er-rechnet wurden, 
gleich. Diese AbstÃ¤nd 'zeigen' dann 
aber in einen nicht definierten Be- 
reich! Dieser Code wÃ¤r unbrauchbar! 

SelbstverstÃ¤ndlic gibt es Mittel 
und Wege, diese Klippe zu umschif- 
fen. Auch die Codes von ONE-Pass 
Systemen lassen sich durchaus so ge- 
stalten, daÂ sie in anderen Segmenten 
als dem UrsprÃ¼ngliche arbeiten kÃ¶n 
nen. Der Programmierer muÃ halt da- 
fÃ¼ sorgen, daÂ sein Programm die 
notwendigen Adressrechnungen wÃ¤h 
rend der Ãœbersetzun vornimmt. 
MASM macht es nicht anders - nur 
eben 'von selbst'. Wie das bei einem 
Assembler herkÃ¶mmliche FORTH- 
Systeme funktioniert, wird letztlich 
der Quelltext der UHR zeigen. 

Ein weiteres Problem bei der Ar- 
beit mit FORTH-Assemblern ergibt 
sich aus der 'Redirektion' physikali- 
scher Register auf Registernamen der 
Forth-Maschine. Ein Beispiel wurde 
bereits eingangs genannt. Das 'typi- 
sche' Arbeitsregister in FORTH-Ma- 
schinen heiÂ§ W (Work). PCs nutzen 
hier 'von Haus aus' das Register AX. 
W ist aber in allen FORTH-Systemen 
identisch mit dem physikalischen Re- 
gister BX. Das kann den Programmie- 
rer doch schon durcheinander brin- 

Register besonders erwÃ¤hn werden. 
Das physikalisch vorhandene IP (In- 
struction Pointer - Befehlszeiger) ist 
nicht identisch mit dem FORTH IP 
(Interpreter Pointer). Das FORTH IP 
ist im Grunde eine Systemvariable. 
Ãœbe diese Variable steuert der Inter- 
preter den Ablauf/FluÂ von gerade in 
Arbeit befindlichen Compile-Defini- 
tions ! 

Um hier Kollisionen zu vermeiden, 
hat Tom Zimmer auf die Implementie- 

den - und auch nur nach entsprechen- 
den Sicherungen seiner Inhalte ! 

Debugging - Fehler 
werden immer gemacht. 

Die Fehlersuche ist, zumindest bei 
umfangreicheren oder komplexeren 
Assemblerdefinitionen, ein Kapitel 
fÃ¼ sich. Die Angebote der unter- 
schiedlichen FORTH-Systeme an ent- 

rung des phy- ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ ~ B B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B B B ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ B B ~ ~  

sikalischen IP : rn 

in seinen As- i Wichtige Meldung in letzter Minute: 
sembler ver- : 9 

zichtet. Es 9 
rn 

gibt, zunÃ¤chst S Tom Zimmer kommt zur Forth- 9 
9 
9 

keine M Ã – ~  i 9 
9 
9 

lichkeit IP : Tagung nach NÃ¼rnberg Er wird 9 
9 
9 

'von Hand' zu : 9 
9 

laden,weilder : Ã¼berseine TCOM berichten. 
9 
9 
9 
9 

Assembler IP : 9 
9 

gar nicht ~ m m m m m m m m B m m ~ m m m m ~ m m m m m ~  

'kennt'. Statt 
dessen 'zeigt' das physikalische SI 
(Sourcelndex - Quellen Index) auf 
FORTH's IP. SI wird aber bei vielen 
'Datentransporten' intern benÃ¶tig 
und ist bei Transporten zwischen un- 
terschiedlichen Speichersegmenten 
unabdingbar. Das macht bei Zugriffen 
auf SI umfangreiche Sicherungsarbei- 
ten notwendig ! 

Ein Ã¤hnliche Problem wirft die 

sprechenden Werkzeugen reicht hier 
von 'ganz brauchbar' bis zu 'nicht 
vorhanden'. Ein wirklich gutes, direkt 
als Bestandteil eines FORTH's mitge- 
liefertes Werkzeug zur Fehlersuche in 
CODES, ist mir bisher nicht unterge- 
kommen. DafÅ¸ boten die entspre- 
chenden Werkzeuge anderer Ent- 
wicklungsumgebungen, die sich Ã¼be 
ZF's 'SYS' Kommando problemlos 

Redirektion des aufrufen lassen, allen notwendigen 
physikalischen Komfort und alle notwendigen Optio- 

"Ein ~i rklich gutes, direkt als Bestand- BP (Base Poin- nen. AIS ganz besonders 'Entwickler- 
. ter) auf. BP freundlich' hat sich in den letzten bei- 

teil eines Forth's mitgeliefertes Werk- 'zeigt' auf das den Jahren das Programm BXDE- 
' Forthregister ' BUG.COM erwiesen. BXDEBUG 

Zeug Zur Fehlersuche in CODES ist RP (Returnstack wird als Bestandteil des Entwickler- 
Pointer). Und paketes zu TCOM ausgeliefert und 

mir bisher noch nicht untergekommen." spÃ¤testen hier bietet dem Assemblerprogrammierer 
kann der sorglo- alles, was dieser zur vÃ¶llige Kontrol- 

gen, um so mehr, als das Betriebssy- 
stem bei der Arbeit mit Interrupts sei- 
ne Parameter in ganz bestimmten Re- 
gistern erwartet. Hier sind die bereits 
angesprochenen Kenntnisse aller drei 
Elemente - PC-Hardware, Betriebssy- 
stem, FORTH-Maschine - unabding- 
bar. 

Neben dieser 'Umbenennung' von 
BX nach W und der damit unter- 
schiedlichen 'Wertigkeit' des physi- 
kalischen Arbeitsregister AX, mÃ¼sse 
zumindest in ZF noch zwei weitere 

se Umgang mit  
den physikalischen Registern wirklich 
'haarig' werden. Der Returnstack 
wird nicht nur zur Laufzeit von Appli- 
kationen genutzt, wenn der Interpreter 
auf ihm die RÃ¼ckkehradresse fÃ¼ das 
interne Nesting sichert. Auch wÃ¤h 
rend der Ãœbersetzun von Compiler 
undloder Assemblerdefinitionen ar- 
beiten schlieÃŸlic FORTH-Worte die 
ebenfalls auf dem Returnstack diverse 
Adressen sichern. Mit anderen Wor- 
ten: BP sollte nur sehr vorsichtig in 
Assemblerdefinitionen genutzt wer- 

le in der Testphase benÃ¶tigt Dabei ist 
BXDEBUG klein genug um die Fest- 
platte nicht unnÃ¶ti zu belasten, 
nimmt dem FORTH-System keinen 
zusÃ¤tzliche Speicherplatz weg (weil 
es als externes Programm gar nicht zu 
Forth gehÃ¶rt und ist unkompliziert 
genug, um auch dem Einsteiger vom 
Start weg ein angenehmes Arbeiten zu 
ermÃ¶glichen 

Nun ist die Arbeit mit solchen 
Werkzeugen, wie auch die Arbeit mit 
einem spezifischen FORTH selbst, 
mittlerweile, bedauerlicher Weise, zu 
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Applikation / 
einer Art Glaubenskrieg ausgeartet. zusehen, immer gegeben sein wird. 
Gewohnheit spielt auch bei der Aus- Die im Quelltext (hoffentlich) vor- 
wahl der Werkzeuge eine groÃŸ Rolle. handenen Kommentare sind wÃ¤hren 
Am Niederrhein des DEBUG-Laufes 
heiÃŸ es sehr tref- weniger wichtig. 
fend : "Was der FÃ¼ welches Werk- 
Bauer nicht kennt Zeug sich der Einzelne 
- das friÃŸ er auch letztlich auch ent- 
nicht". Damm soll scheiden mag - auf 
an dieser Stelle den Einsatz eines Sol- 
nicht weiter auf chen kann bei der As- 
ein spezielles DE- semblerprogrammier 
BUG-Programm ung kaum verzichtet 
eingegangen wer- werden. Und ebenso 
den. Vielmehr sicher wie der Pro- 
sollen die wich- grammierer 'seinen' 
tigsten Kriterien //- t Assembler beherr- 

U aufgezÃ¤hl wer- , 
\ 

sehen sollte, muÂ er 
den, die von ei- auch mit seinen zu- 
nem solchen Programm erfÅ¸ll wer- sÃ¤tzliche Werkzeugen umzugehen 
den mÃ¼ssen verstehen. 

Einzelschritte mÃ¼sse durchgefÃ¼hr 
werden kÃ¶nnen Das heiÃŸt daÂ ein 
CODE Schritt fÃ¼ schritt abgearbeitet Endlich - die UHR 
werden muÃŸ Dabei sollte die Option, 
die Anzahl der einzelnen Schritte vor- SelbstverstÃ¤ndlic sind die bisheri- 
zugeben, nicht fehlen. Nach jedem gen Teil-Themen - Interrupts - As- 
Einzelschritt mÃ¼sse die ~egisterin- 
halte angezeigt werden. Farbliche 
Kennzeichnung sollte sofort auf ver- 
Ã¤ndert Registerinhalte hinweisen. 
Die Flags im Statusregister mÃ¼sse 
einzeln angezeigt werden. Auch hier 
sollten VerÃ¤nderunge sichtbar sein. 

Die Registerinhalte und die einzel- 
nen Flags mÃ¼sse vor jedem Schritt 
'von Hand' verÃ¤nderba sein. 

Der Stack sollte 'sichtbar' sein und 
mindestens die jÃ¼ngste 10 EintrÃ¤g 
anzeigen. Auch die Inhalte dieser Ein- 
trÃ¤g sollten wÃ¤hren der Arbeit mit 
dem Debugger verÃ¤nderba sein. 

Als ganz unverzichtbar hat sich 
zum Beispiel bei der Arbeit an der 
UHR die Option gezeigt, auf beliebi- 

sembler - Debug- 
ging - in keiner 
Weise erschÃ¶p 
fend behandelt 
worden. Das 
kann der vorlie- 
gende Aufsatz 
nicht leisten. 
Statt dessen soll- 
ten die vorherge- 
henden Seiten 
grundsÃ¤tzlich 
Probleme und 
Fragen anspre- 
chen, die sich 
dem Einsteiger in 
das Gebiet spei- 
cherres identer  

selbst keiner !) kommt dann noch der 
notwendigste aller Faktoren - 
SchweiÃ - dazu. Ohne Erfahrungen 
und Fehler geht's einfach nicht. Was 
die Implementierung residenter Hin- 
tergrundtasks angeht, nimmt 'die Uhr' 
zukÃ¼nftigen Ã¤hnliche Projekten hof- 
fentlich eine Menge dieser Erfahrun- 
gen vorweg. Fangen wir also an: 

ZunÃ¤chs sollte einmal grob be- 
schrieben werden, was der Code zur 
Uhr eigentlich leisten muÃŸ 

Die Uhr soll in bestimmten, regel- 
mÃ¤ÃŸig ZeitabstÃ¤nde aktualisiert 
und auf den Bildschirm ausgegeben 
werden. Diese regelmÃ¤ÃŸi Aktuali- 
sierung soll 'immer' funktionieren, 
unabhÃ¤ngi davon, was das FORTH- 
System, oder die dann gerade laufen- 
de Applikation aktuell 'macht'. Das 
heiÃŸ - die Uhr muÃ schnell sein ! Sie 
darf weder zeitlich, noch durch Ver- 
Ã¤nderun der Registerinhalte eine lau- 
fende Applikation stÃ¶ren Letztlich 
muÃ der Code auch dann noch 'laufsi- 
eher' sein, wenn ein Programm zum 
Beispiel Ã¼be ZF's 'SYS' Kommando 

i F-PC-ak version 4.0 i 1 Dor woaontllcho S,prung nach vorno- l - 
t DAs Forth mr den Pc. i 
i Programmieren erlernen, 

i86 Assembler erlernen, 
Forth-83 (1 40 words) erlernen, 
kompatibel zu F-PC 3.54 ( 3.5xxx) * ( F-PC 2.25 --- ( DF/ZF --- ( F83 ))), * interaktive Applikationen schaffen, 

[ HyperDokumentationen erstellen, 
ge Speicherinhalte zugreifen zu kÃ¶n Programmicmn 1 d a  zweite und vierte Forth-Buch, 
nen. Das heiÃŸt ein 'ordentlicher' De- gen aufwerfen. 
bugger sollte jeden beliebigen Spei- Wie bereits 

t 
1 sowie das erste ASM/DOS/BIOS- 4 

cherbereich anzeigen kÃ¶nne und mehrfach gesagt, Buch eins~aren. PaDier SDaren. i - - 
Manipulationen darin zulassen. mÃ¼sse notwen- 

Auf die MÃ¶glichkei Quelltexte dige, vertiefende ZusÃ¤tzici ' ~ ~ s ~ ~ w a r t h - ~ l o p p y ,  iÃ¼n Ftoipiea IM+I'( F-PC original 3%' oder v.3.5610, 6%'): ' 
wÃ¤hren des Debuggens explizit an- In  form at ionen TCOM ~ . 2 . 1 7 ~ . 2 6 ,  andere ~orth-Systeme ( PC und Controller), 

l 
l ausgesuchte DOS-Utilities (M. MODEMPng. bFGmHMJxf zeigen zu lassen, kann fraglos ver- aus der im An- . 

zichtet werden. Um im ~inzelschritt- hang vorgeschla- f DM ,a wR&kk ,esl, eaÃ§- 
modus arbeiten zu kÃ¶nnen muÃ das genen Literatur 1 l 
auszuwÃ¤hlend DEBUG-Programm entnommen wer- 8 
ohnehin den zu betrachtenden CODE den. Bei der Ent- ) Amdi Kiingeinberg \ StnssburgerSir, 12 \ D-W 5110 /Usit)rf ( 
disassemblieren, so daÂ die MÃ¶glich wicklung zum Tel. 0+2404 - 6 16 48 Fax. 0+2404 - 6 30 39 
keit die diversen MOVs und POPS an- 'Profi' (ich bin ----*---------m---- l 
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zeitweilig in die DOS-Ebene wech- 
selt! 

Die regelmÃ¤ÃŸig zeitliche Steue- 
rung lÃ¤Ã sich im Prinzip nur Å b̧e den 
INT 8, bzw. Ã¼be dessen AnhÃ¤ngse 
INT ICh realisieren. Der INT 8 wird, 
wie oben beschrieben, in regelmÃ¤ÃŸ 
gen, zeitlichen AbstÃ¤nden nÃ¤mlic 
alle 111 8,20416667 Sekunde, durch 
den Timer Baustein 8253 ausgelÃ¶st 
Die Hardware sorgt zuverlÃ¤ssi dafiir, 
daÂ dieses Signal geliefert wird. Weil 
der INT 8 aus den bereits beschriebe- 
nen GrÃ¼nde besser unangetastet 
bleibt, muÃ ein Programm wie die Uhr 
sich an das AnhÃ¤ngsel also an den 
INT 1 Ch halten. 

Nun muÃ die Uhr aber nicht wirk- 
lich jedesmal aktualisiert werden, 
wenn das Signal des Timers 'herein- 
kommt'. In der Regel wird eine solche 
Bildschirmanzeige in eine der oberen 
Ecken plaziert. Nachfolgende Appli- 
kationen werden ihre eigene Bild- 
schirmanzeigen dann so einrichten, 
daÂ sie mit der Ausgabe der Uhr nicht 
kollidieren, weil die Uhr alle anderen 

Ausgaben rigoros Ã¼berschreibt Es 
wÃ¼rd also theoretisch ausreichen, 
wenn die Uhr einmal in jeder Sekunde 
aktualisiert wÃ¼rde FÃ¼ manche Appli- 
kation mag das zuwenig sein. Insbe- 
sondere dann, wenn die Uhr nicht am 
Bildschirmrand plaziert wird und 
trotzdem auch bei 'scrollenden' Bild- 
schirminhalten ruhig stehen bleiben 
soll, wÃ¤r es wieder sinnvoll, sie bei 
jedem Signaleinlauf aufzufrischen. 
Also sollte die Uhr, entsprechend sol- 
chen Ãœberlegungen variabel oft pro 
Sekunde aufrufbar sein. 

Der Timer liefert ein Signal mit ei- 
ner bestimmten Frequenz, mehr nicht. 
Das heiÃŸt daÂ dieses Signal zunÃ¤chs 
einmal in eine gÃ¼ltig Uhrzeit umge- 
rechnet werden muÃŸ Rechenergeb- 
nisse zeitigen Zahlen - keine Ziffern ! 
Folglich wird eine weitere Aufgabe 
der Uhr sein, das Signal zu 'zÃ¤hlen' 
umzurechnen und die dabei entste- 
henden Ergebnisse in eine auf dem 
Bildschirm darstellbare Zeichenkette 
umzuwandeln. NatÃ¼rlic kommt dann 
noch die Ausgabe selbst hinzu, die so 

trivial auch wieder nicht ist. SchlieÃŸ 
lich wollen laufende Applikationen 
ihre Bildschirmausgaben an genau der 
Stelle fortsetzen, an der sie von der im 
Hintergrund arbeitenden Uhr unter- 
brochen worden sind. Das heiÃŸ aber, 
daÂ die Uhr sich bei der Ausgabe die 
aktuelle Position des Cursors auf dem 
Bildschirm merken muÃŸ ihre eigene 
Ausgabe vornehmen und danach den 
Cursor wieder an seine vorherige Po- 
sition stellen muÃŸ 

'AuÃŸerhalb der eigentlichen Uhr 
werden dann noch Routinen benÃ¶tigt 
mit denen sich die Uhr ein- bzw. aus- 
schalten lÃ¤ÃŸ Ein- und Ausschalten 
bedeutet hier aber, daÂ der entspre- 
chende Vektor 'verbogen' werden 
muÃŸ daÂ bei DOS Speicherplatz fÅ̧  
den CODE angefordert und die Uhr 
dorthin transportiert werden muÃŸ und 
daÂ§ beim Ausschalten, der nicht mehr 
benÃ¶tigt Speicherplatz an DOS zu- 
rÃ¼c gegeben werden muÃŸ 

Fortsetzung folgt in VD 2/93 

SMAN - Der Software-Manager 

Probleme mit der Verwaltung groÃŸe Mengen Quelltext? 
Rasches Finden von Quelltext-Modulen nicht mÃ¶glich 

ZusammenfÃ¼ge von Modulen umstÃ¤ndlich 
Keine einheitliche Umgebung fÃ¼ verschiedene Compiler? 

SMAN kann's ! 

DFF-Team, Frank Stuss 
An der Turnhalle 6 
6369 SchÃ¶nec 2 

Tel.: 06 187-9 1503 
FAX: 06187-91725 
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- 

von Friederich Prinz 
Hornberger Str. 335, 4130 Moers 1, Tel.: 02841-58398 

Es wird gezeigt, wie man das FISCHER-Technik-Interface mit 
Forth anspricht und so kleine Steueraufgaben lÃ¶st 

Stichworte 
ZF 
Steuerung 
Messen 
Interface 
Assembler 8086 
PRN-Port 

Das PC Interface von FISCHER werden. An Steuerungsprogrammen 
Technik (C) wird gewÃ¶hnlic ohne bietet FISCHER ein TSR Modul 
jegliche Steuersoftware ausgeliefert. (speicherresidentes Treiberpro- 
Diese Steuersoftware kann zusÃ¤tzlic gramm) als Schnittstelle zu den gÃ¤ngi 
bei der Firma FISCHER bezogen sten BASIC Interpretern, wobei in 

- Verbindung mit GWBASIC Proble- 
me bei der interaktiven Arbeit auftau- 
chen. ZusÃ¤tzlic zu dem TSR Modul 
wird von FISCHER ein Assembler 
Modul vertrieben, welches sich direkt 
in das BASIC RamTop einladen lÃ¤Â 
und eine wesentlich direktere Steue- 
rung des Interfaces erlaubt. 

Neuere Versionen der FISCHER 

So flWare bieten Schnittstellen zu 
Turbo Pascal und C, wobei auch hier 
ein TSR Modul die eigentliche An- 
Steuerung der Hardware Ã¼bernimmt 

Via FORTH lÃ¤Ã sich das FI- 
SCHER Interface mit den nachfolgen- 
den Worten direkt und unkompliziert 
steuern ! 

Ansteuerung des 
FISCHER Interfaces 

D 4 Motorleitungen mit jeweils 4 Ak- 
tionen: 
Ein / Rechtslauf / Linkslauf / Aus 

D 2 Analoge EingÃ¤ng 
EX / EY 

D 8 Digitale EingÃ¤ng 
E1 bis E8 

D Entwicklungssystem ist ZF-Forth, 
F83 kompatibles PD-System 
auf Compaq 80386SX LapTop 
unter MSDOS 5.0 

a 
Listing zu: Fis(c)hing Forth (Friederich Prinz) 
HEX 

( ) 

( - a l l g e m e i n e  K o n s t a n t e n  f u r  d i e  P a r a m e t e r u b e r g a b e  a n  d a s  I n t e r f a c e -  ) 

( ----.-.......--------------....--------------...-.------Ã‘-Ã‘--- ) 

5 5  CONSTANT E i n  

FF CONSTANT AUS 

5 5  CONSTANT R e c h t s l a u f  

AA CONSTANT L i n k s l a u f  

0 3  CONSTANT M o t o r . 1  

OC CONSTANT M o t o r . 2  

30 CONSTANT M o t o r . 3  

CO CONSTANT Motor .4  

01 CONSTANT E1 90 CONSTANT EY 

02 CONSTANT E2 AO CONSTANT EX 

04 CONSTANT E3 

08 CONSTANT E4 

10 CONSTANT E5 

20 CONSTANT E6 

40 CONSTANT E7 

80 CONSTANT E8 

Dem parallelen Druckerport stehen zwei Portadressen zur VerfÃ¼gung die 
beide exakt gleich arbeiten. Der 'originale' Druckerport liegt auf der Adresse 
0378h (AusgÃ¤nge und 0379h (EingÃ¤nge) 
Viele Rechnersysteme benutzen aber statt dieser Adressen die Druckerad- 
ressen auf dem MDA (Monochrome Display Adapter), 03BCh (AusgÃ¤nge 
und 03BDh (EingÃ¤nge) Welche Adressen tatsÃ¤chlic von der einzelnen 
Maschine, bzw. vom Betriebssystem benutzt werden, muÃ im Zweifelsfall 
ausprobiert werden ... 

CREATE P o r t o u t  03BC , \ A u s g a b e p o r t  - a l t e r n .  0378h 

CREATE P o r t I n  03BD , \ E l n g a b e p o r t  - a l t e r n .  0379h 

CREATE BitMaske 0000 , \ ' S t e u e r b y t e '  e n t h a l t  a l s  B i t m a s k e  d i e  

\ Kennungen f Ã ¼  d i e  e i n z e l n e n  Motoren 

\ L i n k s ,  R e c h t s ,  Aus . . . 

( ---Ã‘Ã‘_Ã‘Ã‘-----Ã‘-Ãˆ_ 

( - Ansprechen d e r  Hardware --- ) 

( .------------ 

LABEL 1F.INIT ( -- ) \ INIT-Grundrout ine ,  w i r d  von m e h r e r e n  

BL Bl tMaske t )  MOV \ CODES g e n u t z t . .  . 
0008 U CXMOV 

P o r t o u t  U )  DX MOV 

HERE 

3 0  Ã AL MOV 

BL RCL 

M <= I F  04 U AL OR 

THEN 

0 AL OUT 

08 t AL OR 

0 AL OUT 

LOOP 

3 9  # AL MOV 

0 AL OUT 

STI 

NEXT C; 

C E  1 n t e r f a c e . I n i t  ( -- I  

0000 U BX MOV 

CL1 

s p e r r t  

1F. INIT # )  JMF 

END-CODE 

CODE MOTOR ( n -- 

AX 

Bi tMaske U )  BL 

AL BL 

AL AH 

AH BL 

BL Bi tMaske U) 

1 f . I n i t  t )  
END-CODE 

POP 

MOV 

OR 

AND 

XOR 

MOV 

JME 

LABEL AnaloqOut l - ) 

03FF Ã â‚ MOV 

cx AX SUB 

AX PUSH 

STI  

NEXT END-CODE 

LABEL Analog ( - ) 

03FF # CX MOV 

0 AL OUT 

\ ' R u h e p e g e l '  X 6 Y ' q e t r i q q e r t '  

\ A l l e  B l t k e n n u n q e n  werden d u r c h g e r e i c h t  ... 
\ wenn CARRAY g e s e t z t ,  d a n n  'DATA.OUTr . . .  

\ 'Ruhepeqel '  a n  P o r t  s e n d e n  

\ ' C l o c k '  ' - I n t e r f a c e  ' t r l q g e r n '  

\ 'LOAD.OUT' a n  P o r t  s e n d e n  . . 

\ e x t e r n e  I n t e r r u p t s  f r e i q e b e n .  

\ I n l t i a l i s i e r u n q  d e s  F i s c h e r - I n t e r f a c e  

\ B i t m a s k i e r u n q  d e r  Motoren w i r d  a u f  ' 0 0 '  

\ g e s e t z t ,  e x t e r n e  I n t e r r u p t s  werden ge- 

\ und d i e  S u b r o u t i n e  1F. INIT a u f g e r u f e n .  

\ Motoren a n s p r e c h e n  

\ AX = AH,AL / AH = Akt1on.AL - M o t o r N m e r  

\ 

\ M o t o r N m e r  n a c h  BL 

\ Aktlon/Motor '  ' a u s m a s k i e r e n '  

\ und n a c h  BL Ã ¼ b e r t r a q e  

\ n e u e  Bi tMaske s p e i c h e r n  

\ Ã ¼ b e r g a b e r o u t i n  a u f r u f e n  

\ Ausgabe d e r  a n a l o g e n  W e r t e  

\ E r g e b n i s  a u s  d e r  A b f r a g e  d e s  AD Wandlers  

\ i s t  1023 minus  Anzahl  d e r  Loops, bzw. 

\ m i n u s  d e s  ' R e s t e s '  i n  CX.. . 

\ A n a l o g e  E i n g a n g e  a u s l e s e n . . .  

\ S c h l e i f e n z a h l e r  

\ B i t m u s t e r  90h (EY) o d e r  AOh (EX) 1 n t e r f O  
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Fis(c)hing Forth 
von Friederich Prinz 

38 # AL MOV 

0 AL OUT 

P o r t I n  f f )  DX MOV 

3ERE 

0 AL IN 

AL RCL 

AnalogOut JAE 

LOOP 

AnalogOut # )  JMP 

END-CODE 

\ E i n g a b e  ' t r i g g e r n '  

\ A d r e s s e  d e s  E i n q a n q s p o r t s  n a c h  DX 

\ S c h l e i f e  : A b f r a g e n  d e s  AD P o r t s ,  b i s  d a s  

\ 'RCL' d a s  C a r r y F l a q  s e t z t .  A l s  E r g e b n i s  

\ w i r d  i n  AnalaqOut  1023 minus  A n z a h l  d e r  

\ d e r  S c h l e i f e n d u r c h l a u f e  a u s g e g e b e n .  

Fortsetzung des Listing zu: Fis(c)hing Forth von Friederich Prinz 
I 

, 
I 

I 

SODE Lesen ( b - n l f ) 

CL1 

AX POP 

P o r t O u t  # )  DX MOV 

90 f f  AL CMP 

Analog JE 

AO t AL CMP 

Analog JE 

AX PUSH 

0008 # CX MOV 

32 # AL MOV 

0 AL OUT 

08 # AL OR 

0 AL OUT 

HERE 

AH RCL 

P o r t i n  f f )  DX MOV 

0 AL IN 

80 # AL AND 

80 # AL CUP 

0- I F  01 # AH OR 

THEN 

CLC 

P o r t O u t  #)  DX MOV 

30 t AL MOV 

0 AL OUT 

38 # AL MOV 

0 AL OUT 

LOOP 

AH BL MOV 

AX POP 

BL AH MOV 

AH AL AND 

AH AH XOR 

00 ff AL CMP 

\ e x t .  I n t r p s .  s p e r r e n  

\ E i n q a n g s n m e r  aufnehmen 

\ Eingang EY ? ? ?  

\ dann A n a l o q r o u t i n e  a u f r u f e n  

\ Eingang EX ? 

\ dann A n a l o g r o u t i n e  a u f r u f e n  

\ E i n q a n g s n m e r  s i c h e r n  

\ I n t e r f a c e  i n i t i a l i s i e r e n  

\ B i t s  a u f  d e n  E i n g a n g s l e i t u n g e n  e i n l e s e n  

\ B i t s  a u s m a s k i e r e n  m i t  10000000 

\ I n t e r f a c e  z u r Ã ¼ c k s e t z e  

\ E i n g a n g s l e i t u n g  e i n l e s e n  

\ 'Lesen '  l i e f e r t  d i e  Nummer d e r  

\ E i n g a n g s l e i t u n g  z u r u c k ,  wenn d i e s e  

0- I F  AL PUSH \ ' g e s e t z t '  i s t ,  a n s o n s t e n  l i e f e r t  

ELSE 1 #  AL MOV \ ' L e s e n '  e i n e  NULL ! 

AL PUSH \ Das w i r d  h i e r  k o r r i g i e r t  - E i n e  

THEN \ ' g e s e t z t e '  L e i t u n g  l i e f e r t  n u r  

STI  \ noch '1' 

NEXT END-CODE 

DECIMAL 

HighLevel Steuerung des Interfaces durch interaktive Aufrufe oder durch 
programmierte Applikationen 

Das Wort L e s e n  erwartet auf dem Stack die Nummer der auszulesenden 
Leitung. Da die Leitungsnummern in versprachlichen den Konstanten abge- 
legt sind, wird zunÃ¤chs die Konstante mit dem gewÃ¼nschte Leitungsnamen 
aufgerufen, und dann L e s e n .  L e s e n  liefert als Ergebnis bei digitalen Ein- 
gangsleitungen eine 'I', wenn auf der jeweiligen Leitung ein Signal anliegt, 
und eine '0' wenn kein Signal anliegt. Bei den analogen Eingangsleitungen 
liefert Lesen einen Wert zwischen 1023 und 0 auf den Stack. 
Beispiele : 
E l L e s e n .  -- 0 

EX Lesen . -- 570 

Das Wort "Schalten" wird mit der MotorNummer und der jeweiligen Aktion 
aufgerufen. 
Beispiele: 

M o t o r .  1 R e c h t s L a u f  S c h a l t e n  

Motor .2 E i n  S c h a l t e n  

Motor . 3  LinksLauf  S c h a l t e n  

M o t o r . 4  Aus S c h a l t e n  

Da wÃ¤hren des 'Durchreichen?,' der 'BitMaske' irn Wort I F  . I N I T  alle Stati 
aller vier Motorleitungen an das Interfacegegeben werden, werden bei jedem 
Aufruf von S c h a l t e n  alle bereits 'gesetzten' Motoren angesprochen. Das 
ieiÃŸt daÂ zum Beispiel der Aufruf ~otor. 1 L i n k s l a u f  S c h a l t e n  auch 
alleanderen Motoren mitschaltet, wenn diesevorher schon einmal angespro- 
;hen wurden. Wenn ein Motor nicht mitlaufen soll, dann muÃ die entspre- 
chende Leitung ausdrÃ¼cklic abgeschaltet werden !!! 

: S c h a l t e n  ( M 0 t o r . n  A k t i o n  -- 

256 * \ A k t i o n  n a c h  'AH' s c h i e b e n  

t \ M o t o r N m e r  a u f a d d i e r e n  

Motor  

( Ende d e r  S o f t w a r e  S c h n i t t s t e l l e  ) 

DasTestprogramm zum FISCHER Interface soll dabei helfen, die Hardware 
auszutesten. Insbesondere muÃ auf jedem Systemaus FISCHER - PC - und 
Betriebssystem ausprobiert werden, ob die Portadressen PortOut und Portln 
korrekt gewÃ¤hl wurden. Wenn das Interface von dem jeweiligen PC nicht 
angesprochen wird, mÃ¼sse diese Portadressen auf die oben angegebenen 
Alternativen geÃ¤nder werden. Wenn das Interface angesprochen wird und 
die Eingangssignale abgefragt werden kÃ¶nnen soll die 'MotorRoutine' des 
Testprogramms zeigen, ob die jeweilgen Drehrichtungen der einzelnen Mo- 
toren korrekt angegeben werden. 

: .Rahmen ( - ) 

1 8  5 AT ." FISCHER I n t e r f a c e  Tes tprogramm '' 
1 8  6 AT ." 
1 8  7 AT . "  E1 E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 EX EY '' 
1 8  8 AT ." 
1 8  9 AT ." 
1 8  1 0  AT ." M o t o r . l  M o t o r . 2  M o t o r . 3  Motor .4  '' 
1 8  11 AT ." 
1 8  12 AT ." 
1 8  1 3  AT ." f e p  1 2 / 9 2  ZF-Forth" 

: . L e i t u n g e n  ( -- ) \ D i g i t a l e  S i g n a l e  a u s g e b e n  

20 8 AT 

E1 Lesen 2 .R E2 Lesen 3 .R E3 L e s e n  3 .R E4 Lesen 3 .R 

E5 L e s e n  3 .R E6 L e s e n  3 .R E7 Lesen 3 .R E8 L e s e n  3 .R 

EX LESEN 7 .R EY LESEN 6 .R 

: . ~ o t o r S t a t i  ( -- ) \ A u s l e s e n  d e r  M o t o r z u s t a n d e  und 

Bi tMaske 6 
DUP 1 AND 1 - I F  20 11 AT ." l i n k s  " THEN \ S t a t u s  M o t o r . 1  

HUP 2 â‚¬ 2 = IF 20 11 AT . "  r e c h t s "  THEN 

DUP 3 AND 0 = I F  20 11 AT ." a u s  " THEN 

HUP 4 AND 4 = I F  30 11 AT . "  l i n k s  " THEN \ S t a t u s  Motor .2  

DUP 8 AND 8 - I F  30 1 1  AT ." r e c h t s "  THEN 

DUP 12 AND 0 - I F  30 11 AT ." a u s  " THEN 

DUP 1 6  AND 1 6  = I F  40 1 1  AT ." l i n k s  " THEN \ S t a t u s  M o t o r . 3  

DUP 32 AND 32 = I F  40 11 AT ." r e c h t s "  THEN 

DUP 48 m 0 = I F  40 1 1  AT ." a u s  " THEN 

DUP 64 AND 64 = I F  50 11 AT ." l i n k s  " THEN \ S t a t u s  Motor .4  

DUP 128 AND 128 - I F  50 11 AT . "  r e c h t s "  THEN 

192 â‚¬ 0 - I F  50 11 AT ." a u s  " THEN 

: 1 n t e r f a c e . T e s t  ( -- ) 

DARK 

.Rahmen 

BEGIN 

L e i t u n g e n  \ 200 M i l l i s e k u n d e n  P a u s e  b i s  zum 

\ n Ã ¤ c h s t e  A u f r u f  - AUSPROBIEREN 

M o t o r S t a t i  200 MS \ d i e s e r  Wert i s t  m s c h i n e n a b h a n q i q  ! 

1 3  1 5  AT ." E i n  b e l i e b i g e r  T a s t e n d r u c k  b e e n d e t  d a s  T e s t p r o g r m "  

1 3  1 7  AT ." Zur M o t o r e n k o n t r o l l e  b i t t e  M o t o r N m e r  und 'Aktion"' 

1 3  18 AT ." angeben,  und d a s  T e s t p r o g r a m  e r n e u t  a u f r u f e n . .  . . . . I '  

KEY? I F  EXIT THEN 

AGAIN a 
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ANS Forth 
Der letzte Stand 
von Bernd Paysan 
Stockmannstr. 14, 8000 MÃ¼nche 71, Tel. 089-798557 

modular. Zwingend mu nur das CO- 
RE word Set implementiert werden; 
auch hier reicht es, wenn Teile nur als 
Source vorliegen und auf einfache 
Weise geladen werden kÃ¶nnen Jedes 
word Set ist in einen Stamm und eine 
Erweiterung (mit EXT markiert) auf- 
geteilt. Sobald man ein word Set an- 
bietet, mÃ¼sse alle WÃ¶rte des 

Der langerwartete ANSI-Standard fÃ¼ Forth nÃ¤her sich nach aus dem 

5 Jahren Arbeit der Verabschiedung. EXT word Set kann man sich die "Ro- 
sinen" herauspicken. Allerdings darf 
man dann keine gleichnamigen WÃ¶r 

In der ersten Phase trug ein Exper- 
ten-Komitee (das X3J14 Technical 
Committee) aus vorhergehenden 
Standards und aus der allgemeinen 
Praxis VorschlÃ¤g zusammen, bewer- 
tele sie und suchte Kompromisse, wo 
es in der Praxis unvertrÃ¤glich Unter- 
schiede gab. Insgesamt nahmen 45 
Personen teil, darunter Prominenz wie 
Charles Moore, Bill Ragsdale oder 
Tom Zimmer (die alle nicht mehr da- 
bei sind). 18 arbeiteten arn dpANS 3. 
Den Vorsitz fÃ¼hr Elizabeth Rat- 
her.WÃ¤hren dieser Zeit waren der 
vorgeschlagene Standard Ã¼be FTP 
oder E-Mail zu beziehen, die BASIS- 
Dokumente. Danach schlossen sich 
zwei 4-monatige "Public Review Pe- 
riods" an. Seither unterliegen die Do- 
kumente dem Copyright des Ameri- 
can National Standard Institute, sind 
also nicht mehr Ã¼be elektronische 
Netze zu haben. 

Bis zur endgÃ¼ltige Annahme des 
Standards folgen nun zweimonatige 
Public Review Periods, solange, bis 
der Standard offensichtlich akzeptiert 
ist. Die erste solche Review Period 
endete letztes Jahr am 25. August; das 
Echo war so positiv, daÂ wahrschein- 
lich keine weitere Review Period 
kommt. Dann kann der vorgeschlage- 
ne Standard einer unabhÃ¤ngige 
Kommision vorgelegt werden (also 
Leuten, die nicht aus der Forth-Ecke 
kommen). Wird er hier verabschiedet, 
ist er offiziell gÃ¼ltig man kann also 
seine Systeme und Programme mit 
dem Attribut "ANS FORTH" verse- 
hen. Nach dem derzeitigen Terrnin- 

1 Stichworte 

plan soll das im Juni sein (aber lassen 
wir uns Ã¼berraschen) 

Der Aufbau des Standards 

Der Standard beschreibt Forth als 
Sprache, die aus einzelnen semanti- 
schen Einheiten (den WÃ¶rtern be- 
steht. Die einzelnen WÃ¶rte sind zu 
Gruppen geordnet, den sogenannten 
"word sets". Damit ist der Standard 

ter anbieten, die etwas anderes leisten. 

Ã„nderunge seit dpANS 2 

D SHIFT ist jetzt in LSHIFT und 
RSHIFT aufgeteilt, die beide vor- 
zeichenlos bitweise schieben. 
Mit EKEYXHAR isoliert man die 
Information, welches Zeichen ge- 
drÃ¼ck wurde, aus einem Tastature- 
vent. 

dpANS 4 Word Sets 

BLOCK 
BLK BLOCK B U F F E R  EVALUATE 
FLUSH LOAD SAVE-BUFFERS UPDATE 

BLOCK EXT 
EMPTY-BUFFERS L I S T  R E F I L L  SCR 
THRU \ 

CORE 
! # #> #S ' ( * * /  */MOD t + !  

t L O O P  , - . . \ d q { }  / /MOD 0 <  
0- 1t 1- 2 !  2 *  2/ 2@ 2DROP 2DUP 
2 0 V E R  2SWAP : ; < <#  0  > >BODY 
> I N  >NUMBER >R ?DU? P ABORT 
A B O R T \ d q  { } ABS ACCEPT ALIGN 
ALIGNED ALLOT AND BASE B E G I N  

BL C !  C;  C@ C E L L t  C E L L S  CHAR 
CHAR+ CHARS CONSTANT COUNT CR 
CREATF DECIMAL DEPTH D 0  DOES 
D R O P  DUP E L S E  EM I T 
ENVIRONMENT? EVALUATE EXE,CUTE 

E X I T  F I L L  F I N D  FM/MOD HERE HOLD 

I I F  IMMEDIATE INVERT J KEY 
LEAVE L I T E R A L  LOOP L S H I F T  M *  
MAX MIN MOD MOVE NEGATE OR OVER 

POSTPONE Q U I T  R> R @  RECURSE 
REPEAT ROT R S H I F T  S "  S>D S I G N  
SM/REM SOURCE SPACE S P A C E S  
STATE SWAP THEN TYPE U .  U< UM* 
UM/MOD UNLOOP U N T I L  VARIABLE 
WHILE WORD XOR [ [ ' I  [CHAR]  I 

CORE EXT 
# T I B  . (  .R 0 < >  0 >  2 > R  2 R >  ZR@ 
: NONAME , 0 ? D 0  AGAIN C" CASE 
C O M P I L E ,  CONVERT ENDCASE ENDOF 
ERASE EXPECT F A L S E  HEX MARKER 
N I P  OF  PAD PARSE P I C K  QUERY 
R E F I L L  R E S T O R E - I N P U T  R O L L  
SAVE-INPUT SOURCE-ID SPAN T I B  
T 0  TRUE TUCK U . R  U> UNUSED 
VALUE M I T H I N  [ C O M P I L E ]  \ 

DOUBLE 
ZCONSTANT Z L I T E R A L  ZVARIABLE 
D+ D- D .  D . R  D 0 <  D0=  D 2 *  D2/ 
D <  D =  D > S  DABS DMAX DMIN 
DNEGATE M*/ M+ 

DOUBLE EXT 
2ROT DU< 

EXCEPTION 
CATCH THROW 

EXCEPTION EXT 
ABORT ABORT" 

FACILITY 
AT-XY KEY? PAGE 
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ANS Forth 
von Bernd Paysan 

doANS 4 Word Sets (Fortsetzung) 

FACILITY EXT 
EKEY EKEY>CHAR EKEY? EMIT? MS 
TIME&DATE 

SF@ SFALIGN SFALIGNED SFLOAT+ 
SFLOATS 

FILE 
( BIN BLOCK BUFFER CLOSE-FILE 
CREATE-FILE DELETE-FILE 
FILE-POSITION FTLJE-SIZE FLUSH 
INCLUDE-FILE INCLUDED 
OPEN-FILE R/O R/W READ-FILE 
READ-LINE REPOSITION-FILE 

LOCAL 
(LOCAL) T0 

LOCAL EXT 
LOCALS I 

MEMORY 
RESIZE-FILE S" SAVE-BUFFERS ALLOCATE FREE REsIzE 
SOURCE-ID W/O WRITE-FILE 
WRITE-LINE 

SEARCH 

FILE EXT 
DEFINITIONS FIND 
FORTH-WORDLIST GET-CURRENT 

FILE-STATUS FLUSH-FILE REFILL GET-ORDER sEARcH-woRDL1sT 
RENAME-FILE SET-CURRENT SET-ORDER WORDLIST 

FLOAT SEARCH EXT 
>FLOAT D>F F! F* F- F' ALSO FORTH ONLY ORDER PREvIOUS 
FO= F< F<D F @  E'ALIGN FALIGNED 
FCONSTANT FDEPTH FDROP FDUP 
FLITERAL FLOATt FLOATS FLOOR STRING 
FMAX FMIN FNEGATE FOVER FROT -TRAILING /STRING BLANK CMOVE 
FROUND FSWAP FVARJABLE CMOVE> COMPARE SEARCH SLITERAL 
REPRESENT 

TOOLKIT 
FLOAT EXT .S ? DUMP SEE WORDS 
DF! DF@ DFALIGN DFALIGNED 
DFLOATt DFLOATS F** F. FABS 
FACOS FACOSH FALOG FASIN TooLK'TExT 
F A S ~ N H  FATAN FATAN~ FATANH :NONAME ;CODE AHEAD ASSEMBLER 

FCOS FCOSH FE. FEXP FEXPM1 FLN BYE CS-P1CK CS-RoLL 
FLNP1 FLOG FS. FSIND FSINCOS FORGET STATE [ELSE] 
FSINH FSQRT FTAN FTANH F [IF] ITHEN1 
PRECISION SET-PRECJSION SF! 

GlÃ¼c gehabt 
rk Aus den 42 Einsendern (von ins- 

ges. 49 ), die pÃ¼nktlic bis zum 20.01. 
ihren Fragebogen an die Redaktion 
geschickt hatten, wurden die folgen- 
den fÃ¼n Gewinner gezogen: 

1. Bernock J., 2857 
2. Freitag R., 2930 
3. Hohl H., 2666 
4. Feltgen M., 2674 
5. Kotulla L., 2559 

Herzlichen GlÃ¼ckwunsch Als 
GlÃ¼cksfe fungierte Dorothea Knopf. 
Die Gewinner haben durch JÃ¶r Sta- 
ben Gewinne (Disketten + Boxen) er- 
halten, die von Friederich Prinz gestif- 
tet wurden. 

dBase wanted: 
(siehe WANTED in 3/92) 
akg Zu diesem Problem verweise 

ich auf folgende Files in TurboForth 
("Jedi-Forth"): dbCOOK.FTH und 
DEMOcook.FTH. Der Quelltext ist 
FlieÃŸtex mit franzÃ¶sische Kornrnen- 
taren, F83-Ã¤hnlich 

Buch gesucht 
Gesucht wird das Buch ~Designing 

And Prograrnrning Personal Expert 
Systernsn von C. Townsend & D. 
Feucht. Titel ist vergriffen. Eventuell 
leihweise. 

K. Giese, Tel. 0+2423 - 52 92 a. 

D Es gibt THROW-Codes fÃ¼ eine groe 
Anzahl Fehler. 

D B IN erlaubt Dateizugriff auf BinÃ¤r 
Dateien; damit kÃ¶nne Text- und 
BinÃ¤r-Dateie unterschieden wer- 
den. 

D Das Blockfile-Interface wurde ge- 
strichen. Es gibt jetzt keien Stand- 
ardmethode mehr, um Blockfiles 
auszuwÃ¤hien 
Zum Wandeln von FlieÃŸkomma 
zahlen in Texte wurde das Primitiv 
REPRESENT eingefÃ¼hrt welches 
die Mantisse in einen Puffer ablegt 
und ExponenVVorzeichen auf dem 
Stack zurÃ¼ckgibt Damit lassen sich 
verschiedene Ausgabeforrnate 
(Fixpunkt, wissenschaftliche und 
Ingenier-Ausgabe) einfach erzeu- 
gen. 

D Zur direkten Benutzung von Locals 
wurde LOCAL S I eingefÃ¼hrt 

D T I B  und #TIB wurden durch 
SOURCE ersetzt, das auch beim In- 
terpretieren von BlÃ¶cke den In- 
putstring zurÃ¼ckgibt 
SLITERAL compiliert ein String- 
Literal. 

D Ein paar WÃ¶rte wurden gestrichen 
(wi; LEX), umbenannt und zwi- 
schen den Gruppen umhergescho- 
ben. 

a 

Verschlucktes 
rk Traditionell hat unser DTP-Prc- 

gramrn wieder Sonderzeichen ver- 
schluckt. Michael Majors Artikel (ZEI- 
GE: XY.DBF) wurde besonders liebe- 
voll bedacht: nicht weniger als 12 mal 
wurden ">" oder "<" unter den Ventu- 
ra-Teppich gefegt. Dort haben wir sie 
hervorgeholt. Hier sind sie: 
. Ach so, Sie wollen 
auch noch wissen, wo sie hingehÃ¶ 
ren? Nun gut. 

: > I N 1 0  ( -- ) . . . 
> I N 1 0  
C@ O> IFDROPDROP 
. $>HANDLE 
: >FELD ( -- ) 
. . . \ <-- 
. . . \ <-- 
POSAUF S>D 
AUS 65 > IF . . . .  
. . . D ADR >FELD 
DUP 32000> IF 
. . . DBLES <NAME>. DBF 
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Lust statt Frust 
von Jens Wilke 

unterstÃ¼tzt ist nicht praxistauglich. 
ZusÃ¤tzlic bietet ein Terminalpro- 
gramm noch andere nÃ¼tzlich Featu- 
res, z.B. die Verwaltung eines "Tele- 
fonbuches" mit den Mailboxnummern 
und vieles mehr. FÃ¼ den PC ist das 
Programm Telemate zu empfehlen, da 
es sehr umfangreich und durch seine 
MenÃ¼ bzw. OberflÃ¤ch (SAA-Like) 
sehr gut zu bedienen ist. 

Ein wenig Geduld 

In der DFÃ ist es selten, daÂ alles 
auf Anhieb klappt. Es gibt dafÃ¼ zu 
viele Ecken und Enden an denen man 
drehen kann oder sogar drehen muÃŸ 
ZunÃ¤chs muÃ man auf die richtige 
Geschwindigkeit achten. Stimmt sie 
nicht, bekommt man nur Zeichensa- 
lat. Das nÃ¤chst wÃ¤re die Parameter. 
Hier lieÃŸ man hÃ¤ufi in Mailboxlisten 
'8N1". Das steht fÃ¼ 8 Datenbits, No 
Parity und 1 Stoppbit. Um die armen 
Anwender nicht allzusehr zu verwir- 
ren verwendet man 8 Datenbits auch 
da, wo eigentlich nur 7 Bit ASCII- 
Zeichen Ã¼bertrage werden mÃ¼ssen 
obwohl natÃ¼rlic nur 7 Datenbits ein 
Bit einsparen wÃ¼rd und somit schnel- 
ler wÃ¤re Der Grund liegt auch darin, 
daÂ man frÃ¼he oder spÃ¤te auch Bi- 
nÃ¤rdate Ã¼bertrage mÃ¶chte 

Wenn man den Einstieg in die 
~ D F Ã  geschafft hat, tut sich einem so- 
fort die wunderbare Welt der EMail 
(electronic mail) auf. Bei den meisten 
Boxen kann man nicht nur Nachrich- 
ten an Benutzer derselben Mailbox 
abschicken, sondern fast mit dem 
gleichen Aufwand und Handgriffen 
eine Mail an einen Freund in Califor- 
nien oder einen Kollegen in Austra- 
lien verschicken. Dazu gibt es ver- 
schiedene Netzwerke, das sind Zu- 
sammenschlÃ¼ss von 
Computersystemen Ã¼be die ganze 
Welt hinweg. Im Gegensatz zu den 
Netzwerken, die wir kennen, muÃ es 
aber nicht nÃ¶ti sein, daÂ zwischen 
den Computern eine feste Verbindung 
besteht; teilweise wird hier auch wie- 
der auf die gute alte Telefonleitung 
zuruÃ¼ckgegriffen UniversitÃ¤te und 

groÃŸ Firmen sind meist direkt mit- 
einander verbunden, wÃ¤hren Mail- 
boxen Ã¼be die Telefonleitung ihre 
Nachrichten austauschen. Bei gut or- 
ganisierten Netzwerken, die Ã¼be die 
Telefonleitung arbeiten, kann man da- 
von ausgehen, daÂ ein Brief am nach- 
sten Tag seinen EmpfÃ¤nge erreicht 
hat. 

Foren, 
Newsgroups, Bretter 

Newsgroups sind Bereiche in de- 
nen bezÃ¼glic eines bestimmten The- 
mas Nachrichten ausgetauscht wer- 
den. Hier kÃ¶nne Fragen gestellt wer- 
den oder Diskussionen gefÃ¼hr 
werden. Foren und Bretter sind Syn- 
onyme fÃ¼ das englische Wort 
Newsgroup. Jede Nachricht hat eine 
Betreff-Zeile (genannt SUBJECT), 
damit jeder andere sofort weiÃŸ um 
was es ungefÃ¤h in dem Text geht. 
Steht ein "RE:" (heiÃŸ soviel wie: zu- 
rÃ¼ck in der Subject-Zeile, kann man 
daran sehen, daÂ dieser Text auf einen 
vorhergehenden Bezug nimmt. Das ist 
dann meistens die Antwort auf eine 
Frage oder eine zusÃ¤tzlich Stellung- 
nahme zu einem Thema. Auch 
Newsgroups werden Vemetzt und so- 
mit in andere Mailboxen Ã¼bertragen 
Es gibt auch internationale 
Newsgroups mit der Diskussionsspra- 
ehe Englisch, die um die ganze Welt 
gehen. Zwischen den Netzen gibt es 
Ã¼brigen noch . sogenannte "Gate- 
ways", die Knotenpunkte zwischen 
zwei verschiedenen Netzen darstellen 
und EMails und Newsgroups unter- 
einander austauschen. 

Aber auch Daten wie Programme 
und interessante Texte, kann man sich 
von den Mailboxen holen. Ein solcher 
Vorgang wird im DFU- (Fach)Jargon 
als "Saugen" oder "Download" be- 
zeichnet (das Gegenteil ist dann 
'Upload"). Hier findet man auch eine 
Ã¤hnlich Unterteilung, wie bei den 
Newsgroups. In manchen Mailboxen 
werden die Dateibereiche einfach 
nach Thema (linear) geordnet. 
Manchmal findet man auch eine hier- 

archische Ordnung, ganz einfach Ã¼be 
einen Directory-Baum. Um diese Fi- 
les nun auf seinem Rechner zu Ã¼ber 
tragen, braucht man ein Protokollpro- 
gramm (siehe Termianiprogramm). 
Man sagt dem Mailboxrechner den Fi- 
lenamen, dann startet man das Proto- 
koll, sagt diesem gegebenenfalls auch 
noch mal, wie das File in unserem 
Rechner heiÃŸe soll und schon geht 
die Ãœbertragun los. 

Accounts, User, FÃ¤cher 
BriefkÃ¤sten Privilegien 

Bei den Mailboxen (auch BBS 
'Buletin Board System" genannt) 
kann man sich als Benutzer registrie- 
ren lassen. FÃ¼ die einzelnen Dienst- 
leistungen wird dann u.U. Geld ver- 
langt. Es ist aber auf der untersten 
Stufe zumeist kostenlos. Wenn man 
sich als Benutzer eintrÃ¤gt muÃ man 
dem Sysop (Systembetreuer) Name 
und Adresse hinterlassen, damit er 
weiÃŸ mit wem er es zu tun hat. DafÃ¼ 
erhÃ¤l man dann einen persÃ¶nliche 
Briefkasten (Fach) in der Mailbox, in 
dem dann private Mails landen. Damit 
niemand unerlaubt Zugriff auf den 
Briefkasten erhÃ¤lt ist er durch ein 
~ a s s w o k  geschÃ¼tzt das sie der Mail- 
box einmal angeben und dann jedes- 
mal wenn Sie das System betreten 
(einloggen) nach Ihrem Benutzema- 
men eingeben mÃ¼ssen ZusÃ¤tzlic er- 
halten sie noch verschiedene andere 
Berechtigungen, mit denen sie z.B. in 
den Filebereich schauen oder interna- 
tionale Mails abschicken dÃ¼rfe (oder 
auch nicht...). Das ganze nennt man 
Account. 

Anrufen 1 
Datenaustausch 

Eine Mailbox kann im Normalfall 
nur ein User zu selben Zeit benutzen. 
FÃ¼ andere, die es in der Zeit probie- 
ren, ist der TelefonanschluÃ belegt. Es 
gibt auch Multiline-Mailboxen, bei 
denen mehrere User anrufen kÃ¶nnen 
Dann kann man auch mit anderen 
Useren Ã¼be die Mailbox "chatten" 
(ratschen). Hat man eine Stammmail- 
box, schaut man dort ein paarmal im 
Monat oder vielleicht sogar in der 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 9. Jahrgang Nr. 1993 - 1. Quartal 



Woche vorbei und schaut was es fiir 
neue Sachen gibt, z.B. prersÃ¶nlich 
Briefe und News. Auf diese Weise ge- 
schieht also der Datenaustausch mit 
der Mailbox. Indem nÃ¤mlic die un- 
terschiedlichen User abwechselnd die 
Mailbox anrufen, sich das neuste ho- 
len und dann ihrerseits wieder Ant- 
worten und Mitteilungen abschicken. 
Im Umgang mit der Forthrnailbox sei 
hier bemerkt, daÂ man mindestens 
zweimal in der Woche (besser jeden 
Tag) anrufen sollte, da man sonst der 
Diskussion im Forum oder in 
COMP.LANG.FORTH nicht folgen 
kann. 

FÃ¼ den tÃ¤gliche 
Gebrauch 

Generell sollte man sich eine ge- 
wisse Arbeitsweise im Umgang mit 
Mailboxen angewÃ¶hnen Bei den er- 
sten paar Versuchen mit Mailboxen 
sollte man sich die Anleitung durchle- 
sen. Die gibt es immer! Sie wird bloÃ 
nie beachtet. Wenn man schon Erfah- 
rung mit Mailboxen hat ist dies dann 
auch nicht mehr so wichtig. Es gibt al- 
lerdings einen grundlegenden Unter- 
schied: Kommando oder MenÃ¼orien 
tiert. Um Telefonkosten zu sparen 
sollte man sich nur kurz einloggen, 
das neuste mitspeichern und sich dann 
offline (ohne Verbindung zur Mail- 
box, also im eigenen Rechner) an- 
schauen. Dann schreibt man Antwort- 
texte und bereitet alles vor um diese 
dann schnell wieder in der Mailbox 
abzusetzen. Erkundigen Sie sich am 
besten bei Ihrem Sysop, da die mei- 
sten Mailboxen eine solche Vorge- 
hensweise schon unterstÃ¼tze und so- 
was auch automatisch ablaufen kann. 

Praxis? Kein Problem! 

Wie das in der Praxis aussieht, kÃ¶n 
nen Sie gerne bei einem (elektroni- 
schen) Besuch in der FORTH-eV 
Mailbox in MÃ¼nche erleben. Die 
Nummer ist 08918714548,2400 Baud 
8N1. Wenn Sie einen Account haben 
mÃ¶chten gibt man beim Login (beim 
einloggen) NEW ein. Das System 
fragt jetzt nach Ihren persÃ¶nliche 
Daten. Wenn Sie FORTH-eV Mit- 

glied sind, geben Sie bitte dannach Telefonrechnung klein zu halten. Im 
ANTRAG als Kommando ein, damit Filebereich ist unter P O C S  eine 
Sie vollen Zugriff erhalten. Unter IN- komplette Anleitung (ins Deutsche 
F 0  liegt eine EinfÃ¼hrun ins Mailbox- Ã¼bersetzt von Waffle, dem Mailbox- 
programm (vgl. VD 2/91) und auch programm, zu finden. 
wie man den Datenaustausch mit der 
Mailbox automatisieren kann, um die 

a 

Was haben Roboter in der FORTH- 
Gesellschaft zu suchen ? 

Man kann Roboter mit FORTH pro- 
grammieren, und manche tun das so- 
gar. Man sollte sich etwas von der 
vorherrschenden Tunnelsicht - 
FORTH, FORTH und nichts als 
FORTH - lÃ¶se und mehr auf die Be- 
dÃ¼rfniss des Anwenders eingehen. 
Im Bereich Steuerungen ist Software 
nur ein Teilproblem neben Hardware 
und Mechanik. Und Software ist nicht 
nur Hochsprache, sondern auch As- 
sembler und Multitaskingkerne. Nur 
wer alle Teilbereiche beherrscht, 
kann hier Probleme lÃ¶sen Anwender 
mÃ¼sse Probleme lÃ¶sen Roboter 
sind ein Thema, das Ã¼be embedded 
Controller hinausgeht und auch Berei- 
che wie Sensoren und Motorsteue- 
rungen abdeckt. Funktionen also, die 
immer enger mit Software verzahnt 
sind. Hier kann FORTH also in der 
Anwendung zeigen, wozu es gut ist. 
Und nur erfolgreiche Anwendungen 
Ã¼berzeugen 

Warum sollte diese Fachgruppe 
besser funktionieren als die bishe- 
rigen ? 

Erstens: Voraussetzung fÃ¼ die 
wirksame Zusammenarbeit rÃ¤umlic 
verteilter Gruppen ist Kommunuka- 
tion. Ein regelmÃ¤ÃŸig Newsletter lÃ¶s 
dieses Problem. Selbst wenn er auf 
10 bis 20 fotokopierte A4-Seiten be- 
schrÃ¤nk bleibt, erfÃ¼ll er seine Funk- 
tion ohne groi3en Aufwand an Zeit 
und Geld zu erfordern. 

Zweitens: die Gruppe hat ein kon- 
kretes Ziel vor Augen: auf der Ã¼ber 
nÃ¤chste Echtzeit eine neue Version 
des klassischen Micro-Mouse-Laby- 
rinths vorzustellen. 

Was ist das fÃ¼ ein Labyrinth ? 
Autarke, kleine, selbstlernende Ro- 

boter versuchen den Weg durch ein 
Labyrinth zu finden. Derartige Wett- 
bewerbe haben von Ca. 1978 bis 1983 
Ã¶fter stattgefunden. 
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Autark: der Roboter wird nicht 
ferngsteuert oder fremdgespeist. Er 
ist also auf seinen Bordcomputer und 
Akku angewiesen. 

Klein: Ca. 15x1 5cm 
Selbstlernend: der Bordcomputer 

muÃ seine Fehlversuche analysieren 
um aus ihnen zu lernen. Automat- 
ische LabyrinthlÃ¶severfahre waren 
in den 50er und 60er Jahren ein The- 
ma der AI-Forschung. Aber heute 
harmlos genug, um realisierbar zu 
sein. 

Ein besonderes Bonbon: das Laby- 
rinth soll vertikal werden, d.h. an der 
Wand hÃ¤ngen Wo es besonders gut 
sichtbar ist und man mit ihm keine 
Platzproblerne hat. Das erfordert na- 
tÃ¼rlic sorgfÃ¤ltig Optimierung von 
Gewicht und Wirkungsgrad der Robo- 
ter. 

Was tun Aktive ? 
Sie bauen einen Roboter! MÃ¶glichs 

den, der am schnellsten vom Eingang 
zum Ausgang findet. 

Aber ist es nicht furchtbar schwie- 
rig so einen Roboter zu bauen ? 

Die Mechanik ist relativ einfach zu 
realisieren, wenn man die Komplexi- 
tÃ¤ in Elektronik und Software verla- 
gert. Grundkenntnisse in Sachen 
Schaltungstechnik und Controller sind 
allerdings unerlÃ¤ÃŸlic WissenslÃ¼cke 
zu den speziellen Problemen werden 
durch den Newsletter geschlossen. 
Wer keinen Hang zur Hardware hat, 
kann sich am LabyrinthlÃ¶sealgorith 
mus versuchen. Das ist ein Teilpro- 
blem, das man voll auf Tischcompu- 
tern simulieren kann. 

Interesse ? 
Ausgabe 1 des Newsletters anfor- 

dern bei: 
Rafael Deliano, Steinbergstr. 37 
8034 Germering, Tel. 0891841 831 7 
oder in der Mailbox der FORTH-e.V.: 
0891871 4548 
eine Nachricht an "jrd" schreiben. 
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Sprachstreit in der Bucherecke 
von JÃ¶r Staben 

Sprachenstreit in 
der Bucherecke 
von JÃ¶r Staben 
Hagelkreuzstr.23, 4010 Hilden, Tel.:02103-240609 

Eine etwas andere Besprechung dreier BÃ¼cher die sich mit Pro- 
gramiersprachen befassen. 

Nichts macht den Programmierern 
aller Schattierungen mehr Freude, als 
der - lÃ¤ngs entschiedene - Sprachen- 
streit. Zeitschriften von C'T an ab- 
wÃ¤rt haben damit ihre Seiten gefÃ¼llt 
unsinnig war es eh' immer, aber 
schÃ¶ war's. Ulrich Paul hat in der 
VD 4/92 mit einer Reihe von "Dog- 
men" diese Diskussion wieder aufle- 
ben lassen und Fragen aufgeworfen, 
die doch immer wieder faszinieren. 
Ganz kurz das Ende des Sprachen- 
streits: 

Die Sprache ist die beste, die SIE! 
um besten beherrschen! 

Ich hatte irgendwo schon mal das 
Buch erwÃ¤hnt das so richtig Lust auf 
Programmieren mit Borland C++ 
macht: 

SECRETS OF THE BORLAND 
C++ MASTERS 

SAMS Publishing 
ISBN 0-672-301 37 Ca. 90 DM 
etwa 700 Seiten, incl. 2 HD- 
Disk mit allen Quelltexten und 
etlichen Produkten von Dritian- 
bietern wie Editor, Versions- 
Kontrollsystem oder einem Zei- 
chenprogramm, das C-Quell- 
text generiert. 

Dieses Buch mÃ¶cht ich hier im 
Detail vorstellen; dabei soll die Glos- 
sarform zeigen, wo zukÃ¼nftig Forth- 
Literatur ansetzen kann. Nach einer 
praxisnahen EinfÃ¼hrun in die opti- 
male Installation und Bedienung des 
BC++ und seiner integrierten Bedien- 
oberfiÃ¤ch IDE widmet sich das Buch 
den drei Sprachkonzepten C, C++ und 
Assembler sowie den Hilfsprogram- 
men des BC++, dem PrÃ¤prozesso 

CPP, der Projcktvcrwaltung MAKE 
und des Dateisuchers GREP. 

Hat man das Kapitel "Power Featu- 
res of the IDE" verinnerlicht, so wird 
sofort klar: Es ist keine (!) Frage von 
Monaten, bis C++ Forlh voll links 
Ã¼berholt Allein die Projektverwal- 
tung, das MAKE-Programm des BC, 
wird mit zweiundzwanzig (22!) Be- 
fehlswÃ¶rter und zwanzig (20!) Com- 
pilerdirektiven gesteuert, wozu sich 
noch weitere zwanzig (20!) Komman- 
dozeilen-Optionen gesellen. Diese 
mehr als 60 Befehle nicht fÃ¼ den C- 
Compiler, sondern nur fÃ¼ das MAKE 
beherrscht man nicht von heute auf 
morgen. 

Daran schlieÃŸ sich das Einrichten 
der IDE fÃ¼ externe Programme an; 
hier mÃ¼sse etwa dreiÃŸi (30!) Ma- 
k r o ~  sinnvoll kombiniert werden. Das 
Erlernen der Turbo Editor Makro 
Language TEML wÃ¤r dann der nÃ¤ch 
ste Schritt. All' das in ein paar Mona- 
ten? - nie! ! 

Lachen Sie nicht, aber als ich ein 
bissle Grafik in C machen wollte, 
dauerte es bald 10 Minuten, bis ich die 
entsprechende Stelle in der Dokumen- 
tation gefunden hatte. Unter den 18 
HandbÃ¼cher mit ihren 7000 Seiten 
war mir klar, OBJECT VISION muÃ 
die Grafik sein; war's aber nicht; dann 
bestimmt TURBO VISION. War's 
auch nicht!? Aber ein kurzer Blick in 
Band 18, die Dokumentation zur Do- 
kumenlation, verriet: B ORLAND 
C++ PROGRAMMIER-HAND- 
BUCH enthÃ¼ll die mehr als 70 Gra- 
fikfunklionen unter DOS, WIN- 
DOWS geht natÃ¼rlic extra. 

Wenn Ã¼berhaupt wird Forth frÃ¼he 
stens Ende der 90er Jahre auf seinem 
Weg zur Vollkommenheit von C 
Ã¼berholt wobei noch gar nicht klar 
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ist, wie dieser Weg Ã¼berhaup aus- 
sieht. 

Versions-Kontrollsysteme (Revi- 
sion Control Systems) Kurz gefaÃŸ 
hÃ¤l ein RCS alle Ã„nderunge an ei- 
nem Projekt nach, stellt die jeweils 
aktuelle Version zur VerfÃ¼gung bie- 
tet den Zugriff auf beliebige frÃ¼her 
Versionen und gibt eine Ãœbersich 
Ã¼be die einzelnen Entwicklungs- 
schritte des Projektes. Zudem dient 
ein RCS der Dokumentation, hÃ¤l den 
kritischen Fragen wÃ¤hren eines Kun- 
den-Auditing zur QualitÃ¤tssichemn 
stand und verhindert, daÂ Herr MÃ¼lle 
die aktuellen Ã„nderunge von Frau 
Maier Ã¼berschreibt Ganz rudimentÃ¤ 
gab's sowas mal in Forth, das starn- 
ping. Dabei schrieb das System das 
NamenskÃ¼rze des jeweiligen Pro- 
grammierers und das Datum der letz- 
ten Ã„nderun in den Quelltext, aber 
das war's dann auch. Meiner Meinung 
nach sollte wir es hier in Forth damit 
gut sein lassen und den tapferen F- 
PC-Editor nicht Ã¼berfrachten Dieje- 
nigen, die z.B. das GNU-RCS Ã¼be 
Jahre hinaus entwickelt haben, haben 
sich bestimmt schon einiges an Ge- 
danken gemacht. Dabei sind dann so 
tolle Konzepte wie 'reverse deltas' 
herausgekommen, die in der Doku- 
mentation zum GNU-RCS nÃ¤he er- 
lÃ¤uter werden. Das Buch liefert direkt 
ein ShareWare RCS namens ATTIC 
mit, das fÃ¼ einzelne Programmierer 
gut geeignet scheint. DarÃ¼berhinau 
wird das RCS-System PVCS, eines 
der bekanntesten Produkte dieser Art, 
detailliert beschrieben. 

Klassenbibliotheken Hier wird 
erstmal ein klares Statement abgege- 
ben: "Der Wechsel ... nach C++ macht 
aus Ihnen keinen produktiveren Pro- 
grammierer." Ganz im Gegenteil, die 
Lemphase und die Projektdauer unter 
C++ ist deutlich lÃ¤nge - die Vorteile 
von C++ zeigen sich erst spÃ¤ter Aber 
zurÃ¼c zu den Klassenbibliotheken. 
Da stehen zwei vÃ¶lli getrennte zur 
Auswahl: Eine erweiterte Klassenbi- 
bliothek auf der Basis von Objekten 
zur KompatibilitÃ¤ mit TurboBor- 
landC 2.0 und ein Container-Biblio- 
thek auf der Basis von Templates, 
BIDS genannt. Zudem findet sich 
noch irgendwo eine DLL- Bibliothek 
zur WINDOWS-UnterstÃ¼tzung Ge- 
nug gehÃ¶rt Sie sehen, in den oben er- 
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wÃ¤hnte Monaten tut sich in einem 
C++ so gut wie garnichts, spÃ¤te viel- 
leicht dann mehr, aber das werden wir 
sehen ... 

Grafik und Sound sind zwei wei- 
tere Schwerpunkte, die in aller Aus- 
fÃ¼hrlichkei erlÃ¤uter werden; und da 
liegt auch der wirkliche Vorteil eines 
BorlandC: Wenn die - bestimmt gut 
gemachte - Dokumentation Fragen of- 
fen lÃ¤ÃŸ gibt es bereits ein, zwei Mo- 
nate nach Erscheinen der Software 
gute begleitende Literatur in reichhal- 
tiger Auswahl. 

SorgfÃ¤ltig Dokumentation, aus- 
fÃ¼hrlich Tests und Fehlersuche 
nehmen breiten Raum ein, ein Zei- 
chen fÃ¼ die QualitÃ¤ des Buches. Zu- 
gleich gehen die Autoren der Frage 
nach, wodurch die Wiederverwend- 
barkeit von Programmen einge- 
schrÃ¤nk wird. Ursachen fÃ¼ mangeln- 
de Wiederverwendbarkeit kÃ¶nne 
eine schlechte Dokumentation, kom- 
plizierter Code, unzureichende Lesi- 
tungsfÃ¤higkei oder ganz einfach Feh- 
ler sein. In der Analyse fÃ¼ das Erstel- 
len von stabilen, zuverlÃ¤ssige 
Programmen kommt sogar ein altes 
Forth-Dogma zu Ehren: "Den WÃ¶r 
tern die richtigen Namen geben", aus- 
fÃ¼hrlic erlÃ¤uter in "Die Kunst der 
Namensgebung", L.Brodie, IN 
FORTH DENKEN, S.159ff. Sie se- 
hen schon, ob C oder Forth - die Pro- 
grammiersprache selbst tritt ange- 
sichts der Problemstellungen und ih- 
ren LÃ¶sungsmÃ¶glichkeit weit in den 
Hintergrund. Die Autoren propagie- 
ren fÃ¼ das Erstellen von guter Soft- 
ware: Von Anfang an testen, oft te- 
sten. Zudem geben sie Tips, wie man 
aussagekrÃ¤ftig Tests schreibt, um die 
QualitÃ¤ von Programmen sicherzu- 
stellen. An den hier angelegten MaÃŸ 
stÃ¤be sieht man deutlich, wie wenig 
brauchbar die vagen Aussagen Ã¼be 
vermeintliche oder wirkliche Fehler 
im F-PC sind, die immer mal wieder 
in der VIERTEN DIMENSION er- 
wÃ¤hn werden. Nur sorgfÃ¤ltig und 
ausfÃ¼hrlich Tests stellen - beim mo- 
dularen Programmierkonzept Forth 
wichtiger denn je - sicher, daÂ grund- 
legende Programmfunktionen fehler- 
frei sind. 

Optimierung gehÃ¶r eng mit dem 
Testen zusammen; man kann nichts 
optimieren, was man nicht vorher aus- 

fÃ¼hrlic getestet hat. Beides wird auf 
fast 100 Seiten gezeigt; alles Themen, 
von denen man in der VIERTEN DI- 
MENSION viel zu selten liest. Aber 
auch hier sind Werkzeuge wie Profi- 
ler und Debugger sowie Techniken 
wie das Remote Debugging, bei dem 
zwei Rechner Ã¼be Kabel verbunden 
sind, so komplex, daÂ zur souverÃ¤ne 
Handhabung eher Jahre als Monate 
vergehen. Das mag auch fÃ¼ die Feh- 
lersuche in TSR-Programmen gelten, 
auch ein Thema in diesen beiden Ka- 
piteln. 

PC-Anwender ein "RS232IB.SEQtt 
haben.. . 

Fazit: Dieses Buch macht deutlich, 
wo die Vorteile von Konzepten lie- 
gen, die am Markt erfolgreich sind: 
Begleitende und weiterfÃ¼hrend In- 
formationen gibt's an jeder StraÃŸen 
ecke - dagegen kÃ¶nne wir innerhalb 
derer, die Forth machen, nur unsere 
eigene Schaffenskraft setzen! Wir 
sollten nicht nur modular program- 
mieren, sondern auch modular den- 
ken. Indem wir bei unseren Arbeiten 
immer wieder auffÃ¼hren wo andere 

(Fig) not defined. 
(79) not defined. 
(83s) not def ined. 
(F83) numbers of characters sent since last CR. 
(F-PC) A variable that holds the column nurnber of the rnost recent type or 
emit to the display. 

Implementations: 
MVP: 8088186: not used. 
Fig: 8088186: not used. 
F83: 8088186: VARIABLE #OUT 
F-PC: Same as F83. 

Example: #OUT @ . 
Exarnine the present value in the variable #OUT 

Comment: 
and print it. 

In Fig-Forth and MVP the value is referred to with the ideogram OUT and is a 
User Varaible. In eitehr case, OUT or #OUT, is useful for checking space re- 
rnaining on a line of output. 

Das Zusammenspiel mit Fremd- 
produkten wie dem T-ASM, der sich 
ab v3.1 mit dem. Klebe-Etikett "ob- 
jektorientiert" schmÃ¼ckt wird ebenso 
ausfÃ¼hrlic besprochen wie auch die 
TSR-Programmierung. Zu beiden 
Themen gibt es nicht nur eine EinfÃ¼h 
rung in die Grundlagen, sondern auch 
Verweise auf Drittanbieter wie das 
TesSeRact Development Team, die 
ein Standardverfahren fÃ¼ TSR's Ã¼be 
den I n t  2F entwickelt haben. 

Internationales Vermarkten von 
Software ist ein Thema, das man 
wirklich selten findet. Seitdem weiÃ 
ich, daÂ WINDOWS die Codepage 
1004 verwendet. 

HochgeschwindigkeitsÃ¼bertra 
gung Ã¼be die Serielle Schnittstelle 
stellt - oh Neid! - eine Klassenbiblio- 
thek zur VerfÃ¼gung die mit 115.200 
baud Daten Ã¼be die RS232-Schnitt- 
stelle jagt. Gut, daÂ wenigstens die F- 
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Mitstreiter am gleichen Thema arbei- 
ten und wie Vorhandenes genutzt 
werden kann, vergrÃ¶ÃŸe wir unsere 
Basis und kommen - endlich - weiter. 
Denn die 90er Jahre im Umfeld der 
riesigen Microsoft- und Borland-C 
Compiler wie auch dem Borland- 
PASCAL mit seinen 6 Compilern bie- 
ten den anderen, homogeneren Kon- 
zepten eine neue Chance. 

Forth 
MerkwÃ¼rdi - dieses Buch ist erst 

durch eine Diskussion innerhalb der 
Forth Gesellschaft wieder in mein 
Blickfeld gerutscht. Gekauft hatte ich 
es schon im letzten Winter fÃ¼ Ca. 150 
DM, aber Ã¼be die Funktion der WÃ¤r 
medÃ¤mmun war es in meinem Ar- 
beitszimmer nicht hinausgekommen. 

Ich hatte mich der Frage zu stellen, 
ob es mÃ¶glic ist, im F-PC ein DOS- 
Programm aufzurufen. Dies ist in F- 
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Sprachstreit in der Bucherecke 
von JÃ¶r Staben 

PC sehr einfach, da es dafÃ¼ ein Wort 
'SYSCOMMAND gibt. Dieses Wort 
ist im Vokabular HIDDEN definiert, 
das wÃ¤hren des Compilierens mit 
ALSO HIDDEN zugÃ¤nglic gemacht 

All about Forth 
An Annotated Glossary 
Glen B. Haydon 
Third Edition June 1990; 
revised and updated, includes 
COMMON USAGE, STAND- 
ARDS DOCUMENTATION, 
FOUR IMPLEMENTATIONS 

werden muÃŸ Diese erforderliche Vo- 
kabularumschaltung ist Ã¼brigen kei- 
ne Eigenheit des F-PC, sondern das 
durch den Standard Forth83 festge- 
legte Verhalten von " :". Wenn jemand 
sowohl die Systemdokumentation als 
auch den gÃ¼ltige Sprachstandard 
kennt, wirft diese Prograrnmieraufga- 
be keine Schwierigkeiten auf. 

In einundeinhalb Kilogramm Pa- 
pier werden solchen Sachverhalte do- 
kumentiert. Diese FlciÃŸarbeit auf 
Ã¼be 500 Seiten vier verschiedene 
Forth-Implementationen Wort fÃ¼ 
Wort nebeneinander zu stellen, ist den 
tausenden von MVP-Forthlern gewid- 
met. Hier bemerkt G.B.Haydon mit 
Stolz, daÂ MVP-Forth seit Ã¼be 10 
Jahren stabil lÃ¤uft Ein Zeitraum, von 
dem Produkte wie MS-Word fÃ¼ Win- 
dows nur trÃ¤umen IN All About 
FORTH werden hunderte der ge- 
brÃ¤uchlichste Forth-WÃ¶rte mit ihrer 
Definition nebeneinandergestellt, mit 
einem kommentierten Beispiel' und 
weiteren Hinweisen versehen. Siehe 
Bild 1 (Seite 33). Und so finden Sie 
dann jedes einzelne bekanntere Forth- 
Wort besprochen. Bei BYE wird da- 
rauf hingewiesen, daÂ dieses Wort 
kein notwendiges Wort in einem 
Forth ist. Es gibt ja auch FÃ¤lle in de- 
nen kein Betriebssystem da ist, zu 
dem man zurÃ¼ckkehre kann! Bei F- 
PC wird bemerkt, daÂ F-PC zusÃ¤tzlic 
BYEFUNC ausfÃ¼hrt worin beiliebige 
Funktionen ausgefÃ¼hr werden kÃ¶n 
nen, vielleicht noch ein abschlieÃŸen 
des LÃ¶sche des Bildschirms oder Zu- 
rÃ¼ckgebe von DOS-Speicher. 

AbschlieÃŸen enthÃ¤l dieses stark 
an den groÃŸe Brockhaus erinnernde 
Buch noch alle bisherigen Sprach- 
standards fig, Forth79 und Forth83. 

Hier steht also alles drin, was man 
Ã¼be Forth als Sprache wissen sollte. 

Hinweis: Um der Frage "Wo gibt 
es das?" nicht nur mit "Bei OFFETE 
ENTERPRISES" entgegenzutreten, 
bin ich gerne bereit, mit diesem Buch 
einen inner-FG Buch-Verleih zu be- 
ginnen. Also: Wer's haben will, ruft 
mich an; dann geht's als BÃ¼chersen 
dung 'raus und der nÃ¤chst meldet 
sich dann direkt beim aktuellen Leser. 

Objektorientierte 
Datenbanken 

John G.Hughes 
HANSER Verlag; 

I ISBN 3-446-1 6583-5 

Wie bitte? Was? Ja, der kleine Mi- 
krokosmos der Programmiersprachen 
ist schon lÃ¤ngs um Sprachen ergÃ¤nz 
worden, die in der kommerziellen 
EDV bereits an Bedeutung gewonnen 
haben. Diese werden von einem Werk 
prÃ¤sentiert das mit ca.60 DM noch 
verhÃ¤ltnismÃ¤Ã gÃ¼nsti ist, und sehr 

souverÃ¤ die verschiedenen aktuellen 
Konzepte exakt darstellt. 

Ã¼brigens PASCAL und Forth ge- 
hÃ¶re nicht zu diesen aktuellen Kon- 
zepten, sondern SMALLTALK, C++, 
EIFFEL und SQL werden nebenein- 
ander gestellt. Vorher wird noch das 
gern eingesetzte relationale Daten- 
bankrnodell besprochen, bevor an 
praxisnahen Beispiele objektorien- 
tierte Sprachkonzepte mit ihren StÃ¤r 
ken und SchwÃ¤che dargestellt wer- 
den. PlÃ¶tzlic spielen Begriffe wie 
'IntegritÃ¤t' 'Normalforrn' als anderes 
Wort fÃ¼ die altbekannte 'schrittweise 
Verfeinerung' eine Rolle und vor die 
Einsparung von Taktzyklen hat der 
Autor die 'Wiederverwendbarkeit' 
von ProblemlÃ¶sunge und Prograrn- 
men gestellt. 'Korrektheit' ist ein wei- 
terer Begriff, der dann auch die NÃ¤h 
zu dem oben besprochen C++ Buch 
zeigt. Hier sieht man, daÂ da eine sehr 
homogene Welt aus C++, objekt- 
orientierten Datenbankkonzepten und 
modernem Software-Engineering am 
Enstehen ist, die dann wirklich nicht 
nur Forth links und rechts Ã¼berholt 

a 

Da Forth sich in erster Linie im Be- 
reich Messen-Steuern-Regeln zu 
Hause fÃ¼hlt bietet sich der Hinweis 
auf Literatur zu diesem Thema an.Alle 
nachfolgenden BÃ¼che enthalten als 
"letzte Seite" eine Platine, die mit fort- 
schreitenden Kenntnissen immer wei- 
ter bestÃ¼ck wird: 

PC-Bastelbuch 
Kai Hamman 
MarktsTechnik 1990, 
ISBN 3-89090-331 -2, ca.98 DM 

Der PC als intelligente Schaltzentrale 
P.Wratil/R.Schmidt 
Praxisbuch fÃ¼ zeitorientierie Interface- 
technik. 
Markt&Technik 1990, 
ISBN 3-89090-651 -6, Ca. 1 19 DM 

PCIXTIAT - Messen, Steuern, Regeln 
P.Wratil/R.Schmidt 
Markt&Technik 1987, 
ISBN 3-89090-477-7, ca. 99 DM 

PC-gestÃ¼tzt MeÃŸ und Regeltechnik 
D.Schulz 
Grundlagen und praktische Anwendung 
Franzis 1991, 
ISBN 3-7723-6675-9, ca. 68 DM 

PC-gesteuerte MeÃŸtechni 
K.Dembrowski 
Entwicklung von MeÃŸsysteme mit Hilfe 
von Einsteckkarien, der RS232 und der 
IEC-Schnittstelle. 
Markt&Technik 1991, 
ISBN 3-89090-958-2, Ca. 1 19 DM 

Mikrocontroller-Entwicklung auf dem PC 
H.-J. Blank 
16Bit-Controller selbst programmiert am 
Beispiel des NEC ̂ PD 7831 2. 
Markt&Technik 1990, 
ISBN 3-89090-899-3, Ca. 1 19 DM 

Steuern mit PCs - 
Messen, Steuern, Regeln 
Nach einem SPS-Programmierkurs mit 
einer SPS-Simulationssoftware soll 
man ein ProzeÃŸsimulationsprogram 
handhabenkÃ¶nnen 
INTEREST-Verlag 
Best.-Nr.: 6500, Ca. 98 DM. 

Die vorstehende Liste stellt nur in eini- 
gen FÃ¤lle eine Beurteilung dar, son- 
dern soll lediglich eine erste Orientie- 
rung ermÃ¶glichen Dennoch wurde 
versucht, die BÃ¼che nach aufsteigen- 
dem Schwierigkeitsgrad zu ordnen. 
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U' Splitter ld 

Zufallsdaten? 
Nichts leichter als das! oder: 
F-PC in den HÃ¤nde der Magier - 
von JÃ¶r Plewe und JÃ¶r Staben 
JÃ¶r Plewe: Haarzopfstr. 32, 4330 MÃ¼lhei an der Ruhr - Tel.: 0208-497068 

JÃ¶r Staben; Am Haqelkreuz 23,4010 Hilden 10. Tel.: 02103-240609 - - 
Es wird eine MÃ¶glichkei vorgestellt, wie man mit F-PC sehr 
und schnell groÃŸ Mengen an Zufallsdaten erzeugen kann, 
Datenbankproorammebesser testen zu kÃ¶nnen (4 

Irgendwann im Dasein eines jeden 
Menschen kommt der Punkt, wo sie 
oder er sich entschlieÃŸt das bisherige 
Leben vÃ¶lli zu Ã¤ndern So reifte auch 
bei mir der EntschluÃŸ ab heute (wann 
ist heute?) Ordnung zu halten; Disket- 
ten sollten katalogisiert, Texte sortiert 
- Ã¼berhaup sollte alles erfaÂ§ und ver- 
waltet werden! 

Was braucht man dafÃ¼r wenn man 
schon einen Rechner besitzt? Forth? 
Vielleicht - aber eher noch fallt der 
Blick auf die reiÃŸerische Anzeigen 
der Firmen Borland und Microsoft, 
die mit ihren Datenbanken Paradox 
und FoxPro alle Seligkeiten dieser 
Programmspezies versprechen! Um 
sich vor einer eventuellen EnttÃ¤u 
schung nach der Registrierung zu 
schÃ¼tzen muÃ man beide Produkte 
geprÃ¼f haben. Leider kann man eine 
Datenbank nur mit vielen vielen Da- 
tensÃ¤tze - so um die 10.000 StÃ¼c - 
testen, die vielleicht jeder noch meh- 
rere Felder enthalten. Nur ist es Ã¤u 
ÃŸers mÃ¼hsam z.B. 10.000 DatensÃ¤tz 
mit je drei Feldern von Hand einzuge- 
ben; hier wÃ¼rd ein Datei, in der diese 
30.000 Felder nach den Regeln der 
DBASE-Kunst durch Kommata ge- 
trennt drinstehen, ein ganzes StÃ¼c 
weiterhelfen. Eine solche Datei 
schnell zu erzeugen, damit prahlen 
immer die Anwender von QuickBA- 

Stichworte: 
F-PC 
Datenbanken 

Paradox 1 FoxPro 
Testdaten 

SIC, unsere TurboPASCAL-Freunde 
kÃ¤mpfe da so niedlich mit ihrem 
REWRITE und ASSIGN. Dummer- 
weise beherrsche ich nur mein F-PC- 
Forth und muÃ halt damit zurecht 
kommen. 

Tja, nun wÃ¼rd ich hier gerne eine 
lange Entwicklungsgeschichte be- 
schreiben, aber alles, was der F-PC- 
Anwender braucht, ist >B und das 
Wissen, daÂ 1 . R im F-PC das Aus- 
gabefeld einer Zahl richtig auf den 
Bildschirm bringt. Geben Sie nach 
dem Compilieren ein: 
>b werte 

Die Datei BROWSE . PRN, die Ih- 
nen anschlieÃŸen im Editor angezeigt 
wird, ist schon das, was Sie wollen. 

Wollen Sie sich zuerst PARADOX 
zuf Brust nehmen, so denken Sie bitte 
daran, PARADOX fÃ¼ alle Eventuali- 

tÃ¤te auf den Punkt als Kennung fÃ¼ 
FlieÃŸkommazahle einzustellen und 
als Feldtrenner das Komma zu verein- 
baren. Nach dem Einlesen in eine sy- 
stemeigene Tabellenforrn freut sich 
PARADOX darauf, Ihnen 10.000 Da- 
tensÃ¤tz mit je drei Feldern zum Spie- 
len anbieten zu kÃ¶nnen Dieses Spie- 
len mit den beiden 0.g. Datenbanken 
ergab, daÂ PARADOX gegenÃ¼be 
FoxProx zwar die gewÃ¶hnungsbe 
dÃ¼rftiger und noch zu verbessernde 
BedienobefflÃ¤ch hat, dafÃ¼ die ei- 
gentlichen Datenbankfunktionen aber 
leistungsfÃ¤hige zu sein scheinen. 

a 
P.S. Im F-PC finden Sie statt des hier verwen- 
deten ÃˆRANDOM.SEQ Zufallsgenerator 
-RAND3.SEQ- und eine iihnliche Funktion in 
-SPLAT.SEQ~~. 

Auf die schnelle 30.000 Werte 

needs pb\rnd\random.seq 
\ Zufallsgenerator 

1000 Constant op.id 
10 Constant typ.id 

: werte ( -- 
op. id 0 D0 

typ-id 0 D0 
j 1 .r .I' 
j 1 .r l l v  

10 rnd . 
er 
LOOP 

LOOP 
1-1 
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Leserbriefe 

Brief aus der Provinz 
Ein Streifzug durch die VD 
Leserbrief von Friederich Prinz 
Hornberger Str. 335, 41 30 Moers 1, 
Tel.: 02841 -58398 

Rafaels Deliano's Argumentation zu funktionie- 
renden Forthgruppen kann ich nur sehr bedingt 
nachvollziehen. SchlieÃŸlic sind die Mitglieder der 
FG zumindest in einigen StÃ¤dte durchaus relativ 
stark konzentriert. Da sollte es wenigstens so viele 
'funktionierende' Gruppen geben, wie die Anzahl 
dieser Konzentrationen ist. Allerdings weiÃ ich, daÂ 
das Funktionieren einer Gruppe von einigen wesent- 
lichen Faktoren abhÃ¤ngi ist, die durch die Mitglie- 
derkonzentration allein nicht gegeben sind. Viel- 
leicht sollte zu diesem Thema einmal etwas in der 
VD stehen ... DafÃ¼ stehe ich zu 150% hinter Herrn 
Deliano's Anregung bezÃ¼glic der DFÃœ Das wÃ¤r 
doch was, wenn sich die Forther der FG untereinan- 
der 'vernetzten' .... 

RoifKretzschmar's Vorstellung des DISCO habe 
ich sehnsÃ¼chti erwartet. Das ist einmal mehr 'Forth 
ganz praktisch'. Ich freue mich auf die hoffentlich 
reichlich folgenden BeitrÃ¤g zum DICO, umso 
mehr, als ich intensiv mit der Moerser Gruppe an 
und mit dem DISCO arbeiten mÃ¶chte 

Ulrich P a u k  Leserbrief zu den forthigen Dog- 
men hat mir sehr gefallen. Ich neige eigentlich selbst 
dazu, mich in meinen Teller zu 'vergraben' und den 
Rand desselben hÃ¶chste als Option zu betrachten. 
Damit bringen wir FORTH natÃ¼rlic ebenso wenig 
weiter, wie mit den immer wieder von mir kritisier- 
ten Sauriern. Oft ist Weniger ein wenig MEHR, 
manchmal kann selbst ZF nicht 'genug' und immer 
wieder sollten alle Forther bereit sein, sich auf Neu- 
es einzulassen. NEU war zum Beispiel im letzten 
Jahr der 'Pascal-Compiler mit forthigem Vokabu- 
lar', zu dem ich einen sicherlich nicht uninteressan- 
ten Bericht verfaÃŸ hatte, der leider fÃ¼ die VD ent- 
schieden zu umfangreich ausgefallen war... 

Gerd Limbach's Leserbrief hat mir, selbstver- 
stÃ¤ndlich ganz besonders gur gefallen. LaÃŸ es mich 
an dieser Stelle noch einmal ausdrÃ¼cklic sagen: 
Das ZF (Torn Zimmer's erstes System) gibt's in Mo- 
ers immer noch !!!umsonst!!! Dazu verschicke ich 
gerne alles an Kurstexten und AufsÃ¤tzen was in den 
letzten Jahren hier entstanden ist. (...) FÃ¼ exakt 
0,- DM gibt die Moerser Gruppe ein ForthSystem 
von Torn Zimmer weiter das einfach (fast) allen An- 
sprÅ¸che gerecht wird. 

Mit freundlichen GrÅ¸ÃŸ vom linken Niedenhein 
verbleibt 

Friederich Prinz 

ANS Forth kommt - 
Interresse geht? 
Leserbrief von Michael Kalus 
PlÃ¶nstr 24a, 2427 Malente/GrernsmÃ¼hle 

Dieses ANS Forth scheint einfach immer zu spÃ¤ 
zu kommen. Forthentwickler geben wohl schneller 
neue Dinge in die Welt, als Kommissionen aufarbei- 
ten kÃ¶nnen Da mÃ¼ÃŸ man schon die Welt anhalten. 

LMI ist inzwischen solider entwickelt, erprobter 
und reichhaltiger als alles sonst; viele sind damit un- 
gebremst kreativ tÃ¤tig In der public domaine hat mit 
F-PC ein reichhaltiges Forthsystem die Nachfolge 
des F83 angetreten. Und die Forthchips oder in Forth 
programmierte Controler gehen munter eigene auf- 
gabengerechte Wege. Und es ist schwerlich mÃ¶g 
lich, solch divergente Kreise unter einen Hut zu 
bringen. Standard ist, was zur rechten Zeit zur Ver- 
fÃ¼gun steht - siehe MSDOS. 

Schweinekiste 
von JÃ¶r Plewe 
Haarzopfer Str. 32 
4330 MÃ¼lheir an der Ruhr - Tel. 0208 / 497068 

Das kann dem besten Forihfreak passieren: er rnuÃ in C programmieren. Dabei 
scheint es, dass auch in dieser unglaublich professionellen Programmiersprache 
selbst Kleinigkeiten zu ungeheuren Sauereien entarten kÃ¶nnen 

Im Zuge einer wissenschaftlichen Anwendung galt es, eine Folge von sich nicht 
wiederholenden 16 Bit Indizes zu produzieren, die die niedrigeren Werte anfÃ¤nglic 
stÃ¤rke berÃ¼cksichtigt Dazu habe ich die folgende kleine Routinen verfasst. 

tdefine ROL(x) ((X & 0x8000) ? (((x<<l) & Oxffffl ll) : ((x<<ll & Oxffffll 

tdefine BSHIFT (X, i) ( (X t bit [i+ll l 2 (XI : ( (X t -bit [il I I bit [i+ll I I 

int dasschwein0 

( 

static int bit1161 = 

[ 0x1, 0x2, 0x4, 0x8, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 

0x100, 0x200, 0x400, 0x800, 
0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x8000 I; 

static int lowerbits[16] = 

1 0, 0x1, 0x3, 0x7, Oxf, Oxlf, Ox3f, Ox7f, Oxff, 
Oxlff, Ox3ff, Ox7ff, Oxfff, 

Oxlfff, Ox3fff, Ox7fff I ;  

static usigned int schwein=O; 
int i, j=0, ret; 

ret = schwein; 

forl i=0; i<15; i++ I 
if ( schwein & bit [il I 

l 
if ( ret != (schwein = BSHIFT ( schwein, i I I I 

i 
schwein & =  -1owerbits [il ; 

schwein I= lowerbits [ jl; 
return ret; 

schwein = ROLi schwein I; 

while ( schwein & bit (01 I ; 
schwein = ROLi schwein ) ; 

schwein I =  bit [Cl; 
return ret: , 

l 

Als ich mir mein Werk danach so ansah, dachte ich prompt an die Schweinekiste. 
In meinem Kollegenkreis fand ich niemanden, der aus dem Listing die Funktionswei- 
se sofort ersehen konnte, also ging es an die Redaktion. 

Der geneigte Leser mÃ¶g sich nun folgende Fragen stellen: 
D Was macht die Routine? 
D Wie macht sie es? 
D Wie sÃ¤h sie wohl in Forth aus? 
Ich kann nur hoffen, dass jede mÃ¶glich Forih-Variante ein bedeutend schÃ¶nere 

Ergebnis liefert. Oder liegt es am Ende gar nicht an der Programmiersprache, son- 
dern am Problem? 

a 

Was sich in Rostock 1992 beim Forthtreffen ohne mierer lustig dazu Ã¼ber den Bau eines jeweils neuen 
groÃŸe Aufsehen ergab, scheint sich nicht nur bei 
uns abzuspielen - Forth ist. Abernicht ANS, sondern 
das, was es in der jeweiligen Aufgabe eben sein 
muÃŸ Mit jeweils eigenen Werkzeugen. Und wer 
kein passendes Forth hat, macht sich eben eins. Und 
wer das nicht kann, kann sowieso mit Forth nichts 
anfangen. Und wÃ¤hren noch am ANS Forth gefeilt 
wird (also dem Compiler), gehen die Forthprogram- 

~om~i le rsbere i t s  als Teil der ~ ~ ~ l i k a t i o n  zu begrei- 
fen. Ja, nicht mal ihr Metacornpiler ist ihnen heilig. 
Forth ist faszinierend vielseitig und es ist eben nicht 
mÃ¶glich etwas sich Wandeldes endgÃ¼lti zu be- 
schreiben. 

Forth tut also einfach, was es soll und verÃ¤nder 
sich mit seinen Aufgaben - oder es ist nicht mehr! 
ANS ist wohl schon nicht mehr. Die Bericht aus 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 36 9. Jahrgang 1993 - 1. Quartal 



Forum ES] 
USA jedenfalls sind versiegt. Das Thema ist aus den 
Fortt-Medien verschwunden, nichts kommt mehr 
uber die Boxen zum Thema ANS (Stand 12/92). Ob- 
schon die Kommission wohl weiter arbeitet und 
auch weiter hofft, dereinst einmal ein ANS Forih 
herauszubringen. Nur - was, wenn sich niemand 
drum schert? mk. 
PS: Letzter Stand ist dpANS-4 (1193). 
(siehe Seite XXX ANS-Forth, der letzte Stand) 

MÃ¶glich Wirkungen 
des ANS-Forth 
Milch Bradley 

P.O.Box 4444 Mountain View, 
CA 94040, Feb.93 
(Ubersetzung: KPS) 

(Auf eine entsprechende Frage von KPS zum 
ANS-Forth-Stand erhielten wir folgende Antwort:) 

Ob ANS-Forth zu spÃ¤ kommt, um sich durchzu- 
setzen? Vielleicht. 

Ein positiver Effekt kÃ¶nnt sein, daÂ die Ansten- 
gungen fÃ¼ Forth intensiviert werden, weil Anbieter 
einen AnstoÃ bekommen, ihre Produkte zu Ã¼berar 
beiten und zu vertreiben. AuÃŸerde wird der neue 
Standard quasi das Spielfeld ebnen, indem es exi- 
stierenden Anbietem etwas von ihrem Vorteil ge- 
genÃ¼be Neulingen nimmt und so zu einigen neuen 
Anbietern fÃ¼hre kann. 

Dies wiederum kann positive und negative Wir- 
kungen haben. Auf der Plus-Seite steht, daÂ neue 
Anbieter oft sehr innovativ sind, weil sie keine Tra- 
dition zu bewahren haben, oft recht energisch sind, 
und bei den Anwendern neue Begeisterung wecken 
kÃ¶nnen Negativ daran ist, daÂ zu viele neue Anbie- 
ter den Markt verunsichern und in so kleine StÃ¼ck 
spalten kÃ¶nnen daÂ niemand von Forth-Produkten 
leben kann. Aukrdem verschwinden die meisten 
neuen Anbieter erfahrungsgemaÃ nach drei bis vier 
Jahren wieder vom Markt, weil so ein GeschÃ¤f zu 
fÃ¼hre doch schwerer ist, als viele glauben. 

Wenn ein Anbieter vom Markt verschwindet, 
schadet das Fonh, weil dessen Kunden mit ihren An- 
wendungen betroffen sind. Solche Erfahrung kann 
Kunden auf C umschwenken lassen. ANS-Forth 
kann in dieser Hinsicht nÃ¼tzen indem es die Varianz 
zwischen den Forth-Systemen zwar nicht beseitigt, 
aber verringert. Mindestens so wesentliche Dinge 
wie File-Zugriff, FlieÃŸkomma Speicher-Venval- 
tung und Exceptions werden Ã¼bertragba sein. 

Die existierenden erfolgreichen Anbieter werden 
zweifellos Bauchweh bekommen wegen der Neulin- 
ge - ich auch -, aber ich denke, daÂ die Old-Timer 
Ã¼berlebe werden, weil sie auf dem Weg zum Erfolg 
gelernt haben, sich anzupassen und ihr GeschÃ¤f 
uber Wasser zu halten. 

Was wir hoffentlich nicht erleben werden, ist eine 
Flut neuer Public-Domain Implementationen. Es 
gibt schon zu viele PD Implernentationen, und sie 
ermutigen nicht gerade zu Langzeit-Investitionen. 
PD-BefÃ¼nvorte sagen, daÂ PD Implementationen 
Neulingen den Einstieg erleichtern. Das stimmt zum 
Teil, aber nach meiner Erfahrung ist fÃ¼ den erfolg- 
reichen Gebrauch einer Programmier-Sprache der 
Support und die Begleitung wesentlich wichtiger, 
als mal jemandem eine Implementation zum Spielen 
zu besorgen. PD-Systeme verderben dermaÃŸe die 
Preise, daÂ sich seriÃ¶s Anbieter die nÃ¶tig Pro- 
gramm-Pflege und Anwender-UnterstÃ¼tzun nicht 
leisten kÃ¶nnen FÃ¼ das Thema Lernen und Lehren 
kÃ¶nne speziellen Low-Cost Versionen und Schul- 
Discounts angeboten werden, und viele Anbieter tun 
das auch. 

Ein Public-Domain System ist im Gmnde ein 
Ego-Trip fÃ¼ einen Hacker, der zwar seine Arbeit 
unter's Volk bringen will. aber die harte Arbeit , " 
scheut, die Vermarktung und Support erfordern. Ein 
PD-System ist ein Aufruf der Art: "Schaut mal, wie 1 Freelancer WANTED 

z . 
teuer.) 

toll ich programmieren kann, aber verschont mich 
mit Geschafts-Ãœberlegungen! (Manche Benutzer 
neigen dazu, PD-Systeme wegen des erhÃ¤itliche 
Queilcodes zu bevorzugen, aber der Quelicode ist 
auch von einigen Systemen zu ha. 
b e n  meinen zum ~ ~ i ~ ~ i ~ l  und das nicht " 1 Mitarbeit bitte an die Redaktion sen- 

akg Wer mÃ¶cht unserer US- 
Schwester, die -4th Dimensions~ aus- 
werten und ..kurze deutsche Ab- 
stracts/InhaltsUbersichten der VD lie- 
fern? Mitteilung Ã¼be eine stÃ¤ndig 

Wer entwickelt einen Eingabe-Recorder, mit dem typische Anfangerfehler ding- 
fest gemacht werden kÃ¶nnen KÃ¶nne kÃ¶nne zeigen was, sie kÃ¶nnen 

~ i t c h  Bradley 

Wir wollen eine Zeitschrift fÃ¼ den Forth- 
Anwender sein. AusdrÃ¼cklic betrachte 
ich dabei den Forther, der lediglich in sei- 
ner Freizeit und nurfÃ¼rde Hausgebrauch 
(also: just for fun) Programmierung be- 
treibt, als Forth-Anwender. Nun lernt man 
bekanntlich den Umgang mit einer Pro- 
grammiersprache am Besten, indem man 
schaut, wie ein anderer bei der LÃ¶sun 
des eigenen Problems vorgegangen ist. 
Dabei ist wirklich wichtig, daÂ das Prob- 
lem des anderen auch das eigene ist. 

Ich will nun den Versuch machen, ein 
Problem zu konstruieren, von dem ich hof- 
fe, daÂ zahlreiche VD-Leser sagen: "Ja, 
das interessiert mich!" Und Forth-geschrit- 
tene sollen sich herausgefordert sehen, 
der Redaktion zu diesem Problem eine 
wirklich saubere LÃ¶sun zuzusenden (mit 
fÃ¼ AnfÃ¤nge verstÃ¤ndliche Anmerkun- 
gen in dem ihnen genehmen Forth-Sy- 
stem oder in der von ihnen bevorzugten 
Programmiersprache!). 

Es soll gar kein Artikel im Ã¼bliche Sinn 
sein; der ausfÃ¼hrlic kommentierte Quell- 
code reicht. Den Artikel dazu liefere ich ja 
schon! Eingehende LÃ¶sunge werden ge- 
testet (hoffentlich finde ich zu jedem Sy- 
stem einen Tester ....) und - wenn sie funk- 
tionieren und ordentlich kommentiert sind 
- in der VD verÃ¶ffentlicht 

AnfÃ¤nge sind aufgerufen, einen LÃ¶ 
sungsweg zu suchen und die leidvollen 
Erlebnisse - etwa bei der Suche nach 
brauchbaren Worten im F-PC - zu skizzie- 
ren, um uns zu schreiben, in welchem Sta- 
dium man die Klamotten in die Ecke ge- 
worfen hat! (Woher mein Pessimismus 
kommt? Na, lesen Sie denn nicht die Le- 
serbriefe der VD?!) 

NatÃ¼rlic wird wieder ein "Sieger" ermit- 
telt und mit Lob Ã¼berschÃ¼tt werden! Jury 
sind die Redaktion und die Direktoren der 
FG. Der Kriterienkatalog liegt noch nicht 
fest. Auf alle FÃ¤ll gehen die VerstÃ¤ndlich 
keit von Code und Kommentaren und das 
Eingangsdatum bei der Redaktion in die 
Bewertung ein. 

den. 

So, nun das Problem: 
AnfÃ¤nge machen beim Programmieren 

AnfÃ¤ngerfehler KÃ¶nne kÃ¶nne oft gar- 
nicht verstehen, wo man Ã¼berhaup Fehler 
machen kann. AnfÃ¤nge kÃ¶nne KÃ¶nner 
nicht erklÃ¤ren welche Fehler sie machen. 
Wenn sie das kÃ¶nnen sind sie auch KÃ¶n 
ner. Wie kann KÃ¶nne AnfÃ¤nge verste- 
hen? Nun, indem er sich neben ihn setzt, 
und ihm bei jedem Fehler sagt, was er 
falsch macht. Wohl dem AnfÃ¤nger der 
solch einen Lehrer findet! Wohl dem KÃ¶n 
ner, der dazu die Nerven undloder die Zeit 
hat. Dabei kÃ¶nnt es so einfach sein! Die 
Eingaben des AnfÃ¤nger brauchten nur in 
einem Log-File festgehalten zu werden. 
Diesen Lbg-File kann man ausdrucken, 
um darÃ¼be zu reden, oder auch wieder in 
Forth laden. Soviel zum Thema: Sittlicher 
NÃ¤hrwert 

Die Wettbewerbsaufgabe lautet: 

Entwickeln Sie in einem Ihnen geneh- 
men Programmiersystem ein Software- 
modul, das es gestattet, die Eingaben 
(ohne zugehÃ¶rig Ausgaben oder Sy- 
stemmeldungen) beim Programmieren 
im Direktmodus in einem File aufzu- 
zeichnen. Dazu soll nach jeder BetÃ¤ti 
gung der ENTER-Taste dieses Log-File 
aktualisiert werden. Das Log-file soll 
als Textdatei fÃ¼ den Menschen lesbar 
sein. Zudem soll das File wieder - wie 
z.B. eine Batch-Datei - geladen werden 
kÃ¶nnen Am Anfang und am Ende des 
Log-Files soll das aktuelle Datum und 
die Uhrzeit eingetragen werden. 

Wir sind - mit unseren newcomers - sehr 
gespannt auf die Resonanz. Endlich ler- 
nen wir auf diese Weise den Umgang mit 
dem File-System. Endlich sehen wir, wie 
einfach das doch im System xyz geht. 
Endlich wird uns in den Kommentaren er- 
lÃ¤utert warum ein bestimmter Weg be- 
schritten, eine bestimmte Funktion ge- 
nutzt wurde. Endlich! 
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Forum 

Multi Drop (RS485 ...) 
eine Bitte an unsere Profis 

akg Feldbusse waren in Forth reali- 
siert, als es den Begriff 'Feldbus' noch 
gar nicht gab (Beispiel: Flughafen Ge- 
pÃ¤ckverteilung) 'Tausend' LÃ¶sunge 
wurden realisiert, keine verÃ¶ffentlicht 
wenn ich mal W. Schnitter's ARCnet 
LÃ¶sun in Forth ausnehme. Liegt nicht 
irgendwo eine 'verstaubte' LÃ¶sung die 
etwas Ã¼berarbeitet/dokumentier in der 
VD erscheinen kÃ¶nnt und (zumindest 
privat) allgemein genutzt werden dÃ¼rf 
te? Das wÃ¤r schÃ¶n 

Bug, Prompt, EC-Geld- 
automat und Whiskey: 

akg Stellen Sie sich vor, da ist ein 
Eingabe-MenÃ¼ Es wird eine Zahlen- 
eingabe verlangt. Der Dezimalpunkt 
wird ausgewertet, der Benutzer kann 
aber Zahlen auch ohne Punkt einge- 
ben. Er gibt 123.45 ein (DPL enthÃ¤l 
2). Beim nÃ¤chste Prompt gibt er 4 
ein. (DPL enthÃ¤l immer noch 2). Was 
ist geschehn? -1=$FFFF wÃ¤r richtig. 

Die Eingabe wurde mit QUIT I 
Q U E R Y  I I N T E R P R E T  1 F I N D  und 
NUMBER ausgewertet. Sind 2.B.: -2 bis 
4 als Literale in dem ForthSystem defi- 
niert, weil das 'Speed' bringen kann, 
SO schlÃ¤g FIND anstelle Von NUMBER 
zu und der Inhalt von DPL bleibt beste- 
hen. So werden dann aus der 4 z.B. 
2631.44. Warum wird ein Forth mit sol- 
chen Literalen eigendlich nicht in EC- 
Bargeld-Automaten eingebaut, zumin- 
dest dort wo ich abhebe? 

Aber ..., warum erscheinen denn da 
nun 2631.44? Und warum wÃ¼rd das 
hÃ¶chstwahrscheinlic doch nicht so 
reibungslos funktionieren? 

Wir verlosen weder Whiskey noch 
Schampus, aber vielleicht (be)schrei- 
ben Sie uns die noch fehlenden ErklÃ¤ 
rungen !?!? 

LÃ¶sun 

Inserentenverzeichnis 

E-T-A GmbH 
GrÃ¼nEc GmbH 
Klaus Kohl, Ing.-BÃ¼r 
A. Klingelnberg 
DFF-Team (F. Stuss) 
Rafael Deliano 
Dipl. Ing. Holger Dyja 
Lascar Electronics 
Forth-Systeme GmbH 

Undocumented DOS 
Schulman, u.a. 
Addison-Wesley-Verlag, Bonn 
engl., Softcover, 2*1,2MB, 694 Seiten 
ISBN 0-201-57064-5, DM86 ... 99 

Wer all die hilfreichen Betriebssystem 
Service Funktionen nutzen will, die 
MSdos nun mal hat, und wer eben nicht 
gegenÃ¼be den groÃŸe Firmen wie bei- 
spielsweise Borland, Lotus oder MicroSoft 
selbst vÃ¶lli hinterherhinken will, muÃ 
auch die von MicroSoft verschwiegenen 
oder sagen wir besser 'offiziell nicht doku- 
mentierten' Funktionen kennen. Da gibt es 
eine 'List of Lists', die den Zugang zu 
wichtigen Informationen ermÃ¶glicht oder 
wir lernen logische Laufwerke anzulegen. 
Stabile und funktionsreiche TSRs sind ein 
wichtiges Thema. Vielleicht wollen wir ein- 

fachst mit int $2E eine Funktion uber 
Command.com starten, z.B. ein Batchfile 
direkt aus Forth heraus uber diese 'back- 
door'. Das ist zwar ein Klassiker (Ray 
Duncan, Dr. Dobbs, 1986 dec), aber wir 
finden es weder in 'Tischer 3' noch in Ray 
Duncans BÃ¼cher von MicroSoft Press. 

Allein die HyperTextDatenbank ist 
wertvoll, zumindest vom Inhalt her, anson- 
sten verwÃ¶hn Norton Guides oder !Tech- 
Help . 

Locker interessant geschrieben, in der 
Darstellung nicht so gut wie z.B. Tischer 
PCintern 3.0 oder Ray Duncan 'Advanced 
MSDOS'. Ein MuÃ fÃ¼ PC-Systempro- 
grammierung, wo das unter Forth doch 
SpaÃ macht. 

Mit Beispielprogrammen, einem Inter- 
rupt-Spion und einer Hypertext Datenbank 
auf Diskette. 

Schamlos ... 
. . . hÃ¤ng sich der Darius Glasig Verlag, 

Geilenkirchen-MÃ¼nche an den Erfolgs- 
kurs der VD an und bringt zum 1.04.1 993 
das Forth-Magazin Easy FOÃŸTHe her- 
aus. Zwar sind wir sicher, daÂ der VD 
nicht so leicht das Wasser abgegraben 
werden kann, doch dazu werden wir zu- 
sÃ¤tzlich Anstrengungen machen mÃ¼s 
sen. So wirbt der Verlag in der VorankÃ¼n 
digung mit einigen Fietschers, die uns 
doch zu denken geben: Den Autoren wird 
z.B. garantiert, daÂ die eingesandten Tex- 
te nicht von spitzen Klammern (<,>) befreit 
werden! Angeblich soll sogar die druck- 
technische Meisterleistung gelungen sein, 
Photos so widerzugeben, daÂ Personen 
erkannt werden kÃ¶nnen! Und -das ist der 
Gipfel der Dreistigkeit- das Heft soll inner- 
halb des aufgedruckten Quartals die Le- 
ser erreichen. In der VD-Redaktion wird 
z.Z. eine Strategie gegen derartige unlau- 
tere Methoden erarbeitet. 

SchluÃ ... 
. .  macht Tom Zimmer nun endlich mit 

der steigenden Flut an F-PC Derivaten. 
JÃ¶r Staben ist autorisiert, die F-PC Ver- 
sion 5.40356js,42 am 04/01 11 993 offiziell 
fÃ¼ den deutschsprachigen Raum zu ver- 
markten. Neben einigen lange erhofften 
Anderungen (z.B. kÃ¶nne deutsche Um- 
laute nun sehr schnell uber die Tasten- 
kornbination: ESC+rechte Pfeiltaste+O+E 
fÃ¼ 0 eingegeben werden; durch Eingabe 
des Wortes PRINZ werden automatisch 
alle Hilfe- und Mustercodedateien ge- 
lÃ¶scht danach meldet sich das System 
mit ZMF: Zugeschnittenes Moers Forth) 
hat dieses F-PC einen AKG-Schutzme- 
chanismus (Any Korrektion Goof) in Form 

eines gebÃ¤ndigte Virus: Mit jeder BetÃ¤ti 
gung der Enter-Taste geht dieses 11 l-by- 
te-kleine StÃ¼c Code auf die Suche nach 
mÃ¶gliche VerÃ¤nderunge im Quellcode 
des F-PC. Wird AKG fÃ¼ndig ertÃ¶n die 
Melodie "Ã¼b immer Treu und Redlich- 
keit.." und danach ist der alte Zustand wie- 
der hergestellt. Genial! Mit Eintreffen die- 
ser Nachricht verabschiedete sich ein Re- 
dakteur der VD mit den Worten: 
"Eigentlich wollte ich immer schon am gro- 
ÃŸe C spielen.." Gegen SAFU-MFD kann 
manlfra ab 93apr01 uber das Schicksal 
dieses armen Menschen mehr erfahren. 
Halten Sie auf alle FÃ¤ll auch Ausschau 
nach Inseraten fÃ¼ ein C++akg! 

Bedenken ... 
. h a t  Greenpeace gegen die Vermark- 

tung eines Hardwareproduktes der Com- 
puterindustrie: PLCC-Fassungen mit ein- 
gebauten Pull-Up-WiderstÃ¤nde fÃ¼ spe- 
zielle Mikrocontroller. Um die Fassung 
den unterschiedlichen pP's und BedÃ¼rf 
nissen anzupassen, kÃ¶nne die nicht be- 
nÃ¶tigte WiderstÃ¤nd durch Anlegen einer 
konstanten Wechselspannung von 230V 
verdampft werden. Ein Spezialkabel mit 
zwei blanken Spitzen und einem Schuko- 
Stecker wird vom Hersteller (nur gegen 
Vorkasse) geliefert. Probleme fÃ¼ die Um- 
welt sieht Greenpeace in den giftigen 
DÃ¤mpfen die beim Entfernen der Wider- 
stÃ¤nd entweichen. Die Firma APERILO- 
Plast hat sich darauf hin bereit erklÃ¤rt je- 
de Packung (zusÃ¤tzlic zum obligatori- 
schen GrÃ¼ne Punkt) mit folgendem 
Aufdruck zu versehen: "Achtung! Das Ein- 
atmen dieser Fassung kann IhrerGesund- 
heit abtrÃ¤glic sein. BezÃ¼glic der Neben- 
wirkungen lesen Sie bitte die Packungs- 
beilage!" 
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Werkstatt /V 
Fortsetzung des Listings auf Seite 12: Ein File DUMPen (Wolf-Helge Neumann) 

Screen #2 
\ V a r i a b l e n ,  Kons tanten .  .. 

V a r i a b l e  LeseHandle 

V a r i a b l e  Schre ibHandle  

V a r i a b l e  Lange 

V a r i a b l e  Z a h l e r  

V a r i a b l e  < A s c i i P l a c e >  

V a r i a b l e  < O f f s e t P l a c e >  
V a r i a b l e  < C o n t r o l >  

\ Handle d e r  L e s e D a t e i  

\ Handle d e r  S c h r e i b D a t e i  

\ Lhnge d e r  L e s e D a t e i  

~ 1 6  2+ 8  + 1 + 1 2 + t 1 6  + 2 + C o n s t a n t  P u f f e r l a n g e  

\ 16 S t e l l e n  ASCII, 2  L e e r s t e l l e n ,  8  S t e l l e n  O f f s e t ,  1 Leer- 

\ s t e l l e ,  1 6  mal 1 L e e r s t e l l e  + 2  S t e l l e n  HEX, + CR LF 

C r e a t e  Z e i l e n P u f f e r  P u f f e r l a n g e  a l l o t  

Screen #3 
\ Fehlermeldungen 

: ? F e h l e r : O f f n e n  ( n  -- ) 

O< IF  1 0" 111 [ F e h l e r  beim O f f n e n  d e r  D a t e i 1  [Abbruch]"  

f o r m a l e r t  a b o r t  THEN : 

: F e h 1 e r : P l a t z  

1 0" [ I ]  [Uff d r  D i s k e t t  i s c h l n e t  gnug P l a t z ! )  [ S c h e i Ã Ÿ e l e ! ]  

f o r m a l e r t  a b o r t  : 

Screen #4 
\ P f a d e  i n i t i a l i s i e r e n ,  Lese-Date i  auswahlen  14apr92wn 

I : P f a d I n i t  ( Pfad$ -- ) 

count  dup i n p a t h  C!  i n p a t h  1+ Oplace : 

: D a t e i I n i t  ! D a t e i $  -- ) 

count  dup i n s e l  C !  i n s e l  1+ Oplace : 

: R e a d I n i t  ( -- ) " P:\*.*" P f a d I n i t  " " D a t e i I n i t  : 
: W r i t e I n i t  ( -- ) " P:\*.*" P f a d I n i t  : 

: @LeseDate i  ( -- ) R e a d I n i t  f i l e s e l e c t  ?dup 

IF  o p e n f i l e  dup ? F e h l e r : O f f n e n  

0  o v e r  0  f s e e k  d r o p  i L e s e z e i g e r  wieder  auf Anfang s e t z e n )  
LeseHandle ! Lange ! THEN : 

Screen #5 
\ DUMP-Datei a n l e g e n  14apr92wn 

: -endung ( a d d r  -- a d d r  ) 

dup c o u n t  a s c i i  . - scan  n i p  ?dup I F  1- o v e r  C !  THEN : 
\ s c h n e i d e t  d i e  Datei-Endung .* ab ,  s o f e r n  vorhanden 

: +endung ( D a t e i  Endung -- a d d r  ) 0  h e r e  C !  h e r e  Ssum ! 

swap -endung count  $add " ." count  $add c o u n t  $add h e r e  : 
\ a l l e  S t r i n g s  s i n d  c o u n t e d  s t r i n g s  

\ e r s e t z t  Datei-Endung bzw. f u g t  s i e  an  -> E r g e b n i s  i n  a d d r  

: O f f n e S c h r e i b D a t e i  ! -- ) W r i t e I n i t  i n s e l  " DMP" +endung 

dup C@ i n s e l  C!  count  i n s e l  1+ Oplace 

p a t h + f i l e  f c r e a t e  dup Schre ibHandle  ! ? F e h l e r : o f f n e n  : 
\ e r s e t z t  d i e  Endung d e r  i n  i n s e l  Ã¼bergebene  D a t e i  d u r c h  DMP 

\ und e r z e u g t  d i e  neue  D a t e i  

Screen #6 
\ D a t e i e n  s c h l i e Ã Ÿ e n  S c h r e i b e n  i n  Z e i l e n P u f f e r  14apr92wn 

: s c h l i e Ã Ÿ e D a t e i e  ( -- ) 

LeseHandle @ f c l o s e  Schre ibHandle  @ f c l o s e  2drop  : 
: ? a s c i i  ( a s c i i  -- a s c i i '  ) < C o n t r o l >  @ 

IF  dup b l  < IF  d r o p  a s c i i  . THEN THEN : 

\ < C o n t r o l >  = t r u e :  S t e u e r z e i c h e n  werden d u r c h  Punkte  e r s e t z t  

: A s c i i P l a c e  ( a s c i i  -- ) < A s c i i P l a c e >  8 
I F  ? a s c i i  Z a h l e r  @ Z e i l e n P u f f e r  + C! 

( < A s c i i P l a c e >  = t r u e :  ASCII-Werte werden an  d i e  

e n t s p r e c h e n d e n  S t e l l e n  i n  den Z e i l e n p u f f e r  g e s c h r i e b e n )  

ELSE d r o p  THEN : 
: O f f s e t P l a c e  ( -- 1 < O f f s e t P l a c e >  @ 

IF  b a s e  push  h e x  LeseHandle @ p o s i t i o n ?  L16 - 
e x t e n d  < #  # # # # # # # t # >  
[ Z e i l e n P u f f e r  L18 + I l i t e r a l  swap move THEN ; 

\ < O f f s e t P l a c e >  = t r u e :  O f f s e t  m i t  8  S t e l l e n  i n  Z e i l e n p u f f e r  

Screen #7 
\ S c h r e i b e n  i n  Z e i l e n P u f f e r  

: HexPlace ( Wert -- Wert ) b a s e  push  hex  

dup e x t e n d  <# # 4 #> 
Z e i l e n p u f f e r  L28 + I l i t e r a l  Z Ã ¤ h l e  @ 3 * + swap move : 

\ s c h r e i b t  den Hex-Dump i n  den Z e i l e n p u f f e r  

: 161esen  ( -- a d d r  n  ) pad dup 616 LeseHandle @ f r e a d  : 

: Z e i l e n P u f f e r I n i t  ( -- Z e i l e n p u f f e r  P u f f e r L Ã ¤ n q  b l  f i l l  : 

: > Z e i l e n P u f f e r  ( a d d r  n  -- ) 

Z a h l e r  o f f  Z e i l e n P u f f e r I n i t  O f f s e t P l a c e  

bounds D0 i C @  HexPlace A s c i i P l a c e  1 Z a h l e r  +!  LOOP : 
\ b a u t  den Z e i l e n p u f f e r  f Ã ¼  e i n e  Z e i l e  auf  

Screen #0 
\ Z e i l e  s c h r e i b e n ,  l e s e n + s c h r e i b e n  

: +ODOA ( a d d r  c o u n t  -- a d d r  count+2 ) 

2dup + $OD o v e r  C!  $OA swap 1 +  C! 2+ : 

: s c h r e i b e Z e i l e  ( -- ) 

Z e i l e n p u f f e r  P u f f e r l a n g e  - t r a i l i n g  ( L e e r z e i c h e n  am Ende weg) 

< A s c i i P l a c e >  @ n o t  I F  b l  s k i p  THEN ( L e e r z e i c h e n  am Anfang n u r  

dann a b s c h n e i d e n ,  wenn k e i n  ASCII gewÃ¼nscht !  

+ODOA dup > r  Schre ibHandle  @ f w r i t e  r >  - 
IF  s c h l i e Ã Ÿ e D a t e i e  F e h 1 e r : P l a t z  THEN : 

: LeseEOF? l -- f  ) 0  LeseHandle @ 1 f s e e k  LÃ¤ng @ = : 

Screen #9 
\ FileDump + Opt ionen 

: - a s c i i  ( -- ) < A s c i i P l a c e >  o f f  : \ ohne ASCII 

: + a s c i i  ( -- ) < A s c i i P l a c e >  o n  : \ m i t  ASCII 

: - 0 f f s e t  ( -- ) < O f f s e t P l a c e >  o f f  : \ ohne O f f s e t  

: + O f f s e t  ( -- ) < O f f s e t P l a c e >  on : \ m i t  O f f s e t  

: - C o n t r o l  ( -- ) < C o n t r o l >  on : \ ohne S t e u e r z e i c h e n  

: + C o n t r o l  ( -- ) < C o n t r o l >  o f f  : \ m i t  S t e u e r z e i c h e n  

+ A s c i i  + O f f s e t  - C o n t r o l  \ V o r e i n s t e l l u n q  

: f i l e d u m p  ( -- ) @ L e s e D a t e i  O f f n e S c h r e i b D a t e i  

BEGIN l e s e n + s c h r e i b e n  LeseEOF? UNTIL s c h l i e Ã Ÿ e D a t e i e  : 
\ l i e s t  und s c h r e i b t ,  b i s  D a t e i e n d e  e r r e i c h t  i s t  
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Gruppen, Fachberatung, Ansprechpart~er 

Forth-Gruppen regional 

W-1000 Berlin Claus Vogt 
Tel. 0+30 - 2 16 89 38 p 
Treffen: nach Absprache 

W-4XXX Rhein-Ruhr JÃ¶r Plewe 
Tel. 0+208 - 49 70 68 p 
Treffen: jeden 1. Samstag irn Monat 
im S-Bahnhof Derendori 
MÃ¼nsterstr 199, 4000 DÃ¼sseldor 

W-41 30 Moers Friederich Prinz 
Tel. 0+2841 - 5 83 98 p 
Treffen: jeden Samstag 14:OO 
Arbeitslosenzentrum, Donaustr. 1 
41 30 Moers 

W-51 XX Aachen Klaus Schleisiek, 
Te!. 0+241 - 87 34 62 gaf 
Treffen: jeden 1. Montag irn Monat 
als Gruppe des Computer-Club der 
RWTH, SerninargebÃ¤ude 
Raum 214, NÃ¤h WÃ¼llnerstraÃ 
51 00 Aachen 

W41 00 Darmstadt Andreas Soeder 
Tel. 0+6257 - 27 44 

W-6800 Mannheim Thornas Prinz 
Tel. 0+6271 - 28 30 p 
Ewald Rieger 

Tel. 0+6239 - 86 32 p 
Treffen: jeden 1. Mittwoch irn Mo- 
nat, Vereinslokal Segelverein 
Mannheirn e.V., Flugplatz 
6800 Mannheim-Neuostheirn 

pP - Controller Verleih 
Rafael Deliano 
Steinbergstr. 37, 
W-8034 Germering 
Tel.:O+89 - 8 41 83 17 

GruppengrÃ¼ndungen Kontakte 

Regional 
W-7000 Stuttgart ~ o l f - ~ i l ~ e  Neurnann 

Tel. 0+711- 8 87 26 38 p 

Fachbezogen 
8051 ... (Forth stati Basic,e-FORTH) 

Thornas Prinz 
Tel. 0+6271 - 28 30 p 

Forth-Hilfe fÃ¼ Ratsuchende: 

Forth allgemein 
JÃ¶r Plewe 
Tel. 0+208 - 42 35 14 p 
plewe@rnpi-dorimund.mpg.de 
Kar1 Schroer 
Tel. 0+2845 - 2 89 51 p 

JÃ¶r Staben 
Tel. 0+2103 - 24 06 09 p 

;pezielle Fachgebiete 
AnfÃ¤nge und Gerd Limbach 
Wiedereinsteiger Tel. 0+2051 - 25 51 12 p 

Mo. + Di. 20:OO - 22100 

32FORTH (Atari) Rainer Aumiller 
Tel. 0+89 - 6 70 83 55 gp 

FORTHchips (FRP1600, RTX, Novix ...) 
Klaus Schleisiek-Kern 
Tel. 0+40 - 2 20 25 39 gp 

F-PC & tCOM, ASYST (MeÃŸtechni , embedded controller J (H815xxl1TDS2020,8051 ... eFORT ...) 
Arndt Klingelnberg 
Tel. 0+2404 - 6 16 48 agp 

Gleitkomma-Arithmetik 
Andreas DÃ¶rin 
Tel. 0+721- 59 39 35 p 

HSlForth (Harvard Softworks) 
Wigand Gawenda 
Tel. 0+30- 44 69 41 p 

Kl (KÃ¼nstlich Intelligenz), OOF (Object Oriented Forth) 
Ulrich Hoffmann 
TeI.O+431 -8012 14p 

Unterricht mit FORTH Rolf Kretzschmar 
TeI.1Fax 0+2401 - 8 88 91 ap 

UUCP (FORTH ... Per eMAlL) 
Andreas Jennen 
Tel. 0+30 - 3 96 52 27 ap 

volksFORTH/ultraFORTHlRTX-FG-FofihlSuper8Forth 
Klaus Kohl, 
Tel. 0+8233 - 3 05 24 p 
Fax. 0+8233 - 99 71 f 

Forth-Vertrieb 

volksFORTH (PC, ST, C64) 1 F68K (68000) 1 ... 
Johannes Teich 
Eitaler-Mandl-Weg 19 
W-81 10 Murnau 
Tel. 0+8841 - 29 43 
jgt@bbs.forih-ev.de 

Forum: Forth-Mailbox 
Forth-Mailbox 

Jens Wilke (SysOp) 
Tel. 0+89 - 8 71 43 52 p 
Mailbox 0+89 - 8 71 45 48, 
300-2400 baud (8Nl) 

Hinweise 

Zu den Telefonnummern 
f == FAX 
a == Anrufbeantworter, hier kÃ¶nne Sie Ihren Ansprechpariner 

eventuell vorinformieren, erwarten Sie biiie keinen (kostspie- 
ligen) RÃ¼ckru 

g == geschÃ¤ftlich zu erreichen i k r h a l b  typischer Arbeitszeiten 
p == privat, zu erreichen auÃŸerhal typischer Arbeitszeiten 

Die Adressen des Forth e.V. (Forth BÃ¼ro und der Redaktion I Anzei- 
genverwaltung finden Sie im Impressum. 
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FORTH-83 Standard 

FÃ¼ MS-DOS, OS/2,80386 

Direkt gefÃ¤delt Code Implentationen mit dem obersten Stackwert i m  
Register um grÃ¶fltmÃ¶glic AusfÃ¼hrungsgeschwindigkei zu erreichen 

Segmentiertes Speichermodell mit Programm, Daten, Headers und 
Dictionary Hash Table jeweils in einem getrennten Segment 

Komplett gehashtes Dictionary fÃ¼hr zu extrem schneller Ãœbersetzun 

MÃ¤chtig neue String Operatoren (Suche, Extraktion, Vergleich und 
Addition) sowie einen dynamischen String-, Speichermanager 

Kann mit Objektmodulen, die in Assembler oder anderen 
Hochsprachen erzeugt wurden, gelinkt werden 

Native Code Optimizer zur direkten Umsetzung in@ X 86 Code im 
Lieferumfang 

UR/FORTH kompatibel 

Windows Funktionen werden voll unterstÃ¼tz 

Erweiterte Debugging-Hilfsmittel 

Online Windows Hilfe 

Coprozessor UnterstÃ¼tzun mÃ¶glic 

Software-Gleitkomma-Paket 

Viele Beispielprogramme 

Upgrades von UR/FORTH Systemen auf WinFORTH sind preisgÃ¼nsti 
zu erhalten 

1 Serieller ROM Emulatoi 

UnterstÃ¼tzun folgender Bausteine: 1 27256,2751 2,271 000,27010,27020,27040 

1 Minimale Zugriffszeit 100 ns 

Maximale Baudrate 115.200 bits/s 

Highspeed Interface als Option 

Gleichzeitiger Zugriff von Host und Zielprozessor 

ZusÃ¤tzlich serielle Schnittstelle Ã¼be den ROM-Sockel 

Intel-Hex, Motorola-S oder ASCII/binÃ¤ Formate werden unterstÃ¼tz 

Der SRS II ist nur 157 X 94 X 36 mm grofl 

SRS63 kompatibel 

Der LMI FORTH Metacompiler wird mit komplettem Quellcode fÃ¼ ein 
ausfÃ¼hrlic ausgetestetes, Hochgeschwindigkeits FORTH 83 Kern ausge- 
liefert, wobei Sie die Auswahl aus folgenden Zielprozessoren haben: 

8086/8088 7831 0 
Z80/HD64180 8031/32/535 
808018085 6303 
68000 6502 
Z8 V25 
1802 68HC11 
6809 RTX 2000 
8096/97 80C166 

Sie erzeugen schnelle und kompakte Anwendungen, indem Sie Ihre 
Quellprogramme mit unserem Forth Nucleus zusammenstellen und ihn 
mit dem LMI FORTH Metacompiler Ã¼bersetzen 

[PU-Steck-Module im Scheckkartenformat: 
8 Bit z.B. 6303 SoftwareunterstÃ¼tzun durch SwissFORTH 

16 Bit z.B. V25 Thermodrucker und Controller 
Highspeed RTX-2000/1 LCD Grafik-Controller 
80C166 

Bitte fordern Sie unseren Produktkatalog und die Preisliste an. FORTH- 
Gesellschaftsmitqlieder erhalten bis zu 10% Rabatt (artikelabhÃ¤ngig) 
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