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Microcontrollerboard 
universell 
flexibel erweiter- und konfigurierbar 
RS232, 8 AD-KanÃ¤l (8 bit), ADC-Referenz, 30 Port- 
leitungen, 4 programmierbare Chipselects, flexibles 
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sicher 
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stromsparend 
HCMOS Technologie 
Lowpowerrnodes optimal nutzbar 

platzsparend 
65mm-100mm 

Entwicklungstools 
Sourcecodedebugger und Entwicklungsumgebung 
MON11 1 F1 incl. Dokumentation und optimierendem 
Forth-Compiler TCOM6811 

MON11 1 F1 fÃ¼ PC/XT/AT 99,- DM 
68HC11 F1 -Board, komplett, betriebsbereit 299,- DM 
alle Preise incl. Mwst. 

Holger Dyja Naumannstr.13 10829 Berlin 
Tel. 030 / 784 12 57 

FORTH ENTWICKLUNGSUMGEBUNG 
Modell TDS2020 

16 Bit, 20 MHz CPU H81532 Hitachi 
Starter Pack 

TDS2020-PIN: TDS-PC: 
Computerboard mit H81532 CPU Entwicklungssoftware fÃ¼ IBM-PC mit Applika- 
auch geeignet fÃ¼ direkten AnschluÃ an Tastatur tion-Library. 1 Jahr Update-Service. 
mit 64 Keys und LCD-Display. HandbÃ¼cher 
(GrÃ¶ÃŸ 100 X 80 mm) Hitachi Hardware Manual, 

TDS2020-DV 
Piggyback Entwicklungsboard mit Forth. 

Hitachi Programming Manual, 
TDS2020 Technical Manual. 

Komolett Preis: 
TDS2020-PA: DM 930,-- + MWSt. 
Adapterboard zur Programmierung von H8 EinfÃ¼hrungspreis 
EPROM. DM 795,-- + MWSt. 

ZusÃ¤tzlic erhÃ¤ltlich 
DS1213C: Datalogger Modul TDS2020-CM 
Batteriegepufferter Sockel fÅ  ̧S-RAM. mit PCMIA Memory Card. 

Lascar Electronics Produktions- und VertriebsgmbH 
Vordere KirchstraÃŸ 4, D-72184 Eutingen 

Telefon: 0 74 59 1 12 71, Telefax: 0 74 59 / 24 71 
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Der Araer 
^/ 

von Rolf Kretzschmar 

Sie Ã¤rge sich, wenn das Heft so spÃ¤ kommt. Ich Ã¤rger mich, wenn mal 
wieder Termine platzen oder dazwischenkommen. Die Teilnehmer an der 
Forth-Tagung Ã¤rge sich, daÂ sie den Tagungsband noch nicht in HÃ¤nde 
haben. Inserenten Ã¤rge sich, wenn noch nicht die neue Postleitzahl in ihrer 
Anzeige steht. Das ForthbÃ¼r Ã¤rge sich, weil die Zahlungsmoral der 
Mitglieder zu wÃ¼nsche lÃ¤ÃŸ Das Direktorium Ã¤rger sich Ã¼be das 
Finanzamt. Der Autor A. aus B. Ã¤rger sich, weil bereits zum X-ten Mal sein 
Artikel verschoben wurde. Der Autor C. aus D. Ã¤rger sich, weil er Zeichen 
verrniÃŸ (oder zuviele vorfindet). Wir alle Ã¤rge uns, daÂ man Forth nicht den 
ihm gebÃ¼hrende Platz in der Literatur einrÃ¤um (...wozu braucht man 
Ã¼berhaup andere Programmiersprachen...). Ich Ã¤rger mich, daÂ sich akg 
Ã¤rgert weil zu wenig fÃ¼ Profis im Heft steht. Ich muÃ dann entgegnen, daÂ 
doch von den Profis kaum etwas kommt. Und das ist ja dann wirklich 
Ã¤rgerlich Ich will nicht, daÂ sich unsere Forth-Frischlinge Ã¤rgem Darum 
nehme ich auch zukÃ¼nfti in Kauf, daÂ sich Kenner, KÃ¼nstle und KÃ¶nne 
Ã¤rgem weil mal wieder Triviales im Heft zu finden ist. Ã„rge hebt den 
Adrinalin-Spiegel! Wer sich Ã¤rgert fÅ¸hl sich betroffen. Diese nÃ¼tzlich 
Begleiterscheinung des Ã„rger sollten wir produktiv einsetzen: Greifen wir in 
die Schubladen, und fillen wir den Redaktionsstapel mit Meldungen und 
Meinungen, mit Beschreibungen und Berichten, mit Kniffen und Knobeleien, 
mit Briefen und Bildern. Das Heft kann nur so gut sein, wie die BeitrÃ¤ge die 
von den Mitgliedern unseres Vereins kommen. Und wer sich zu sehr Ã¼be die 
UnpÃ¼nktlichkei des Heftes Ã¤rgert sollte den Finger heben und sagen: "SchluÃ 
mit all dem Ã„rger Jetzt mach ich die Zeitung!" Was mich angeht, so will ich 
mich gerne noch eine Zeit lang weiter Ã¤rgern Nur kann ich auch in Zukunft 
nicht versprechen, daÂ die VD wie eine professionelle Zeitschrift immer zu 
festen Zeiten erscheint. Vielleicht mildert das ja Ihren Ã„rger Ich habe wie Sie 
(und Sie und Sie) einen Beruf, der wechselnden zeitlichen Einsatz erfordert. 
Und ich habe eine Familie. Die VD mache ich nebenher! Ohne die 
UnterstÃ¼tzun von Klaus-Peter (kps), Arndt (akg), Boris MÃ¼lle und Lothar 
Palm hÃ¤tt ich bereits passen mÃ¼ssen 

Ich wÃ¼nsch mir, daÂ aus Ã„rge kein Frust wird ... 

Euer 
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Forum 

Bericht des 

von Thomas Beierlein, Ulrich Hoffmann, JÃ¶r Staben 

Die Sommermonate waren in die- 
sem Jahr durch Urlaub und Ferien ge- 
prÃ¤gt Folgendes berichtenswertes hat 
sich ereignet: Dank der groÃŸe Initia- 
tive von Jens Wilke (SysOp der VD- 
Mailbox) steht uns seit August im 
Internet die Newsgroup 
"DE.COMP.LANG.FORTH" zur 
VerfÃ¼gung Zur Zeit gibt es an man- 
chen Orten noch Schwierigkeiten, die 
Gruppe lokal zu beziehen. Wir hoffen, 
daÂ sich diese Probleme bald klÃ¤re 
und die Gruppe aktiv genutzt wird. 
Wie in der letzten VD nachzulesen, ist 
die Echtzeit '93 fÃ¼ die Forth-Gesell- 
schaft erfolgreich gewesen. Wir dan- 
ken den MitstreiterINNEn Hans JÃ¶r 
Platz, Arndt Klingelnberg und Dorot- 
hea Knopf fÃ¼ ihr Engagement und ih- 
re Geduld. Auf der Echtzeit '94 in 
Hamburg sollten wir auf jeden Fall 
vertreten sein. Zur Vorbereitung su- 
chen wir Ideen, Projekte und Anre- 
gungen. Die Auslieferung des Ta- 
gungsbandes der Jahrestagung in 
NÃ¼rnber hat sich bedauerlicherweise 
stark verzÃ¶gert Dank der Initiative 
von Heinz und Ulrike Schnitter vom 
Forth-BÃ¼r wird er bald ausgeliefert 
(siehe Anmerkung der Redaktion). 
Als Austragungsort fÃ¼ die Tagung 
1994 stehen z.Zt. 
D abermals NÃ¼rnber (Dirk ~rÅ¸hl  

und 

D der Raum Hamburg (Jens Storjo- 
kann, Michael Kalus) zur Debatte. 
Wer sonst mÃ¶cht die Tagung noch 

ausrichten? 

Tagungsband erhÃ¤ltlic 
Dirk BrÃ¼h faxte uns in letzter Mi- 

nute die Themen und Autorenliste 
zum Tagungsband der Forth-Tagung 
'93 zu. Die Tagungs-Teilnehmer be- 
kommen den Band bald zugeschickt. 
Es kÃ¶nne aber auch zusÃ¤tzlich Be- 
stellungen an Dirk BrÃ¼h gerichtet 
werden. Siehe Seite 27. 

Meldung 
aus dem Forth-BÃ¼r 

Der VD-Redaktion kam zu Ohren, 
daÂ noch einige Sweat-Shirts mit dem 
SW AP-Drachen und Forth- Aufdruck 
zu haben sind. Siehe Anzeige im Heft 
2/93. 

a 

PRODUCTRONICA 
(Electronic-Fertigung) 

1993nov09--13 MÃ¼nche 
FORML Conference 

1993nov26--28 Asilomar, 
Monterey, CA, USA 

CeBIT 
1994mar16--24 Hannover 

Hannover (Industrie) Messe 
1994apr20--27 Hannover 

Forth Kongress94 
Mitgliederversammlung 

1994marllapr exakter Termin und Ort 
liegen noch nicht fest 

(bitte geben Sie uns Ihren Input zu fÃ¼ Forthler 
sinnvollen Veranstaltungen: Forth-Kurse, 
Forth-Anwendungen, Fonh-Kunden, Forth- 
Konkurrenten, Hardware fÃ¼ Forthler) 

Neue Ecke: FORTHl2 

rk Neben der Disco-Ecke, der 
F86K(ans)-Ecke, der Wanted-Ecke, 
der ....- Ecke nun auf Anregung von 
Friederich Prinzdie Forthl2-092-Ecke 
in der VD. 

Das klingt jetzt etwas ironisch und 
ist auch so gemeint. Nicht, weil ich 
glaube, daÂ dies eine Ecke zuviel sei; 
nein, ich sehe nur, daÂ die Aktivisten, 
die mit Elan "ihre" Ecke bauen, dort oft 
alleine stehen. WÃ¼nsche wir Friede- 
rich Prinz eine bessere Resonanz. Zur 
Erinnerung: 

In der VD2193 stellte er dieses 
Forth-System vor und merkte an, daÂ 
es sich um Shareware handele. Nun 
erhielt ich von ihm folgendes Update: 

'Mike Warot hat mir (Prinz, d. Red.) 
via INTERNET eine Nachricht zukom- 
men lassen, daÂ er sein FORTH/2 fÃ¼ 
alle deutschen Interessenten 'frei' 
macht. Weder eine Registrierung ist 
zukÃ¼nfti notwendig, noch irgendeine 
Bezahlung. FORTH/2 darf innerhalb 
der ERD (?, d.Red.) vÃ¶lli frei an jeden 
Interessenten weitergegeben und be- 
liebig genutzt werden. Diese Weiterga- 
be bezieht sich ausdrÃ¼cklic auch auf 
die Assemblerquelltexte, die Mister 
Warot seinen letzten Sendungen bei- 
gefÃ¼g hat. " 

Wie F. Prinzmir weiter meldet, stellt 
er sich fÃ¼ den deutschsprachigen Sup- 
port zur VerfÃ¼gung Er hat bereits be- 
gonnen, einige Anderungen am Kern 
vorzunehmen. Es wÃ¤r daher ganz 
gut, wenn F. Prjnz als Koordinator fÃ¼ 
ErweiterungenIAnderungen fungieren 
kÃ¶nnen Wie ich den Fritz kenne, Ã¼ber 
nimmt er dieses Amt gerne. Wenn das 
wirklich funktioniert, daÂ sich Interes- 
senten, Erweiterer und Verschlimm- 
besserer. bei ihm melden, dann habe 
ich keine Sorge, daÂ eine ForthI2- 
OSl2-Ecke wÃ¤chs und gedeiht! 

Hier einige Anregungen und Fragen 
von Friederich Prinzfur die zukÃ¼nftige 
Beschicker der Forth12-OSl2-Ecke: 

D Wie kann man unter Forthl2 die Sy- 
stemaufrufe nutzen? 
Wer erweitert Forth/2 noch um die 
fehlenden Systemfunktionen? 
Wer schreibt erste Applikationen 
unter Forth/2? 
Wichtig wÃ¤re zunÃ¤chst 
- Systemmonitore 
- Interprozess-Kommunikationen 

D Wieviele Mitglieder der F.G. oder 
Leser der VD nutzen OS12 und 
Forth/2? 
Wer ist bereit, beim Support zu hel- 
fen? 

D Wer beschreibt empfehlenswerte 
Literatur zum Thema OSl2-Forthl2? 
Wer liefert Informationen Ã¼be kom- 
merzielle Produkte unter 'echten' 
32-bit Forth-Systemen? 
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Kolumne 
Object Code Contra Metacode 

Schneckenrennen im Disco 
... zur Abwechslung mal tolerant 

eForth CAN's 
... es hat den CAN-Bus unter Kontrolle 

F68 KANS besser 
... obwohl F68K schon gut ist (ein Bericht) 

Das legendÃ¤r ZF 
... wird endlich vorgestellt 

Si-NuÂ 
Wie lange brauchen Sie. wenn Sie 
eine Sinuskurve programmieren? 

UCS? 
Eine pfiffige Idee in Sachen 

Steuerstrukturen wird vorgestellt . 

VorwÃ¤rt . und dann kreuz und quer 
LÃ¶sunge zur Verwaltung 

verschiedener Funktionsebenen . 

BASIC oder Forth? 
. ... keine Frage Aber ein Kurs fÃ¼ 

Um- und Einsteiger kann nicht schaden . 

Vom Suchen, Finden und wegwerfen 
Filtern in Forth 
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Kolumne [T/ 
Entscheidung kann schwer fallen. 
Nicht alle wollen den Schritt machen. 
Um in der Computerwelt Eingang zu 
Finden, mÃ¼ÃŸ man die Kettung an die 
spezifische Erscheinung von Forth 
aufgeben. Was hier wichtig ist, sind 
die Strukturen, die unter der OberflÃ¤ 
che von Forth liegen. Der Tokenli- 
sten- Interpreter. Die MÃ¶glichkeit 
z.B. Ã¼be das Token Threading einen 
Code mit minimaler GrÃ¶Ã zu erstel- 
len. Postscriptist der Beweis, daÂ To- 
kencode-Systeme eine Zukunft ha- 
ben. Postscript ist selber alles andere 
als effizient oder elegant, aber es ist 
die beste LÃ¶sun f i r  eine bestimmte 
Klasse von Problemen. 

Wenn die Vierte Dimension wirk- 
lich fÃ¼ Leser auÃŸerhal der Forth-Ge- 
sellschaft interessant sein will, muÃ 
die enge Bindung an die konventio- 
nelle Erscheinung von Forth aufgege- 
ben werden. Das Thema "Metacode- 
Systeme" ist heiÃ und ein Markt mit 

Zukunft. Eine Zeitschrift, die sich auf 
dieses Thema konzentriert, wird eine 
breite Leserschaft finden. Wenn die 
Forther lernen, daÂ sie Experten fÃ¼ 
eine bestimmte Art von Metacode Sy- 
steme sind, dann werden sie plÃ¶tzlic 
feststellen, daÂ ihr Wissen sehr be- 
gehrt ist. 

Ich bin Ã¼berzeugt daÂ ich mit mei- 
nen Analysen in der Vergangenheit 
immer richtig lag, und daÂ ich die FÃ¤ 
higkeit habe, aus der historischen Per- 
spektive Dinge zu erkennen, wenn sie 
noch hinter dem Konsensus-RealitÃ¤t 
Horizont sind. Forth hat seine histori- 
sche Chance vor fÃ¼nzeh Jahren ver- 
tan. Nach allen GesetzmÃ¤ÃŸigkeit 
wÃ¼rd Forth den Weg aller abgestor- 
bener Zweige der Evolution gehen. 
Hier ist eine weitere MÃ¶glichkeit Un- 
ter dem Namen von Forth kann man 
sie nicht gehen, aber die Substanz 
kann erhalten bleiben. 

a 

p-~~ 

InhaltsÅ¸bersicht Forth Dimensions der Forth Interest Group, USA 

Heft 2, Vol. 15 JuliIAugust 1993 Heft 3, Vol. 15 Sept./Oktober 1993 

9 The FSAT Project 6 Character Classification 
Jim Schneider Charles Curley 
Forth SvstemlApplication Tools, Von C abgeguckt, aber besser . . 
(0. Folge) 
Soll ein Forth System mit allen Unix To- 9 UN*X TOOIS Used 
01s werden On the FSAT Project 

15 Mixed Integer Arithmetic 
Jim Schneider 
MAKE und M4 erklÃ¤r und gebraucht 

Walter J. Rottenkolber (1. Folge) 
16-bit Normal mit 32-bit doppelt genauen 
Zahlen 16 INTRAN - 

17 Towards Natural Language an Integer Formula Translater 

Programming J. V. Noble 
Extrakt aus: "Scientific Forth: ..." 

Markus Dahm, Aachen 
Kommandos in ganzen SÃ¤tzen natOOF; 26 Terminal Input arid Output 
kleine EinfÃ¼hrun in Objekt-Orientierung C. H. Ting 

24 More On Numbers Forth Tutorial, 6. Folge 

C. H. Ting 31 Fast FORTHward (Forum) 
Forth Tutorial, 5. Folge Mike Elola 

28 An H-P Diskurs Ã¼be moderne Programm-Ent- 
wicklung auÃŸerhal Forth 

LaserjetIDeskjet Driver 
Charles Curley 
Mit EinfÃ¼hrun in HPs Printer-Control- 
Language 

36 Fast FORTHward (Forum) 
Mike Elola 
Ãœbe den EinfluÃ der "offenen Systeme" 

40 One-Screen Virtual Dictionary 
Gordon Chariton 
Tools fÃ¼ virtuellen Speicher aus zusam- 
menhÃ¤ngende Blbcken 

Sessions der euroFORTH'93 
In Marihnske Lazn6 1 Marienbad 

Tschechien) fand vom 15. bis 17 Ok- 
ober 1993 die euroFORTH '93 statt. 
Ner Ã¼be Was berichtete, prÃ¤sentiere 
uir ofenfrisch. 

Session 1 : Formal FORTH 
riday 15.30 
Moderator : Sergei N. Baranoff 
3uestions : How advanced is FORTH for- 

malisation? Why does it take so long? 
Can FORTH be formalised at all? How 
do Users benefit from formalisation? 

P.J. Knaggs : Towards a Formal FORTH 
J. PÃ¶ia : Some Ideas on Formal Specifica- 

tion of FORTH Programs 
U. Hoffmann : Static Stack Effect Analysis 
B. Stoddart : The Halting Problem in Forth 
B. Stoddart : Self Reference and Type Infe- 

rence in Forth 
P. J. Knaggs : A Look at FORTH's Academic 

Standing. Genaral Discussion 

Session 2 : Evolution of FORTH 
Saturday 9.00 
Moderator : Klaus Schleisiek-Kern 
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Mit vielem Dank an das DELTA t - TEAM. 
insbesondere Marina Kern. akg 
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Applikation 

starten Sie zur Abwechslung einmal 
in der Mitte! Oder necken Sie den 

des Feldes schon vor dem Start beset- 

im DisCo Zen. 
Noch lebendiger wird das Tier- 

chen, wenn es mit einer Vorliebe aus- 
von K~~us-Peter Schleisiek gestattet wird. Wenn es zum Beispiel 
An den Finkenweiden 38, 52074 Aachen, Tel.: 02411 873462 . . ' .  mit Vorliebe einen Rand entlang lguft, 

kann es auch Hindernisse umrunden 
DievonMichaelPrÃ¼mmvorgestellteSchnecke(VD2/93)aufde oder sogar einem Labyrinth folgen 
8x8 LED-Feld - bewuÃŸ klar und einfach gehalten - nutzt die (falls die Pfade breit genug fÃ¼ den 
Disco-Software kaum aus. Nehmen wir doch mal die Abfrage (mit RÃ¼ckwe sind). Die Vorliebe ist "de- 
GET) ins Spiel. ferred" - vergleichen Sie das Verhal- 

ten mit und ohne. TierquÃ¤lere hier 

Michael PrÅ¸mm Schnecke ist mit- 
tels Turtie-Grafik auf DisCo elegant 
programmiert und tut brav ihren 
Dienst, eine Art quadratischer Spira- 
len zu zeichnen. 

Aber sie ist ein biI3chen stur. KÃ¶nn 
te man sie nicht mit Hindernissen auf 
ihrem Weg etwas necken? Die sensi- 
ble Version ersetzt die abgezÃ¤hlte 
Schritte mit Drehung durch eine ein- 
fache Ausweichregel, die beim An- 
stoÃ an Hindernisse angewendet wird. 
Der alternative Schneck geht dann et- 
wa so: 
: schneck  

b e g i n  a n s t o Ã Ÿ  
if ausweichen 
eise k l e c k s  
t h e n  

s c h r i t t  f r u s t r i e r t ?  
u n t i l  ; 
Ausweichen geschieht einfach 

durch das Hakenschlagen wie bei Mi- 
chaels Schnecke. Wenn als Hindernis 
der Rand des Feldes erkannt wird, 
lÃ¤uf der Schneck einmal den Ã¤uÃŸer 
Rand ab. Werden bereits eingeschal- 
tete Lampen ebenfalls als Hindernisse 
bewertet, gehen die folgenden UmlÃ¤u 
fe immer innen am vorhergehenden 
entlang. Wenn das Feld ganz gefÃ¼il 
ist, versagt das Ausweichen. Unmit- 
telbar aufeinander folgende Versager 
werden in der Variablen FRUST ge- 
zÃ¤l und fÅ¸hre bei UnertrÃ¤glichei 
zum Abbruch. 

DisCo 
Lam penfeld 
Turtle-Grafik 

ausnahmsweise erlaubt. 
Unterschiedliche Startpunkte mit 

unterschiedlichen Startrichtungen a 
fihren zu verschiedenen Schnecken; 

Listina zu: Schneckenrennen in DisCo (Klaus-Peter Schleislekl 
ONLY FORTH ALSO DEFINITIONS 

\ ErgÃ¤nzun zu MiP's (MiP-Michael PrÅ¸nm Aachen) T u r t l e - G r a f i k  

\ f u r  d i e  Disco-Hardware ( d a s  Lampenfeld a u s  VD 4 / 9 2 ,  1 /93)  
\ a b e r  ohne d i e  Disco-Sof tware  ( s p e z i e l l e s  S t e u e r v o k a b u l a r )  

: -SCHRITT ( - - )  

HAKEN HAKEN 

SCHRITT 

HAKEN HAKEN 

\ e i n  S c h r i t t  zurÃ¼c 

\ umdrehen 

\ wieder  umdrehen 

\ s e n s i b l e r e  Schnecke im DisCo 

\ u n t e r  Verwendung d e r  s p e z i e l l e n  Disco-Worte 

DISCO ALSO DEFINITIONS 

: INNEN? ( c o l  row -- f )  \ d e r  Rand-FÃ¼hle d e r  Schnecke 

#ROMS U SWAP ÃˆCOL U< AND 

: ANSTOSS? ( c o l  row -- f )  \ d e r  B e s e t z t - F Ã ¼ h l e  d e r  Schnecke 

2DUP INNEN? 
I F  .WEISE GET \ GET f r a g t  den  Zus tand  a b  

ELSE 2UROP TRUE 
THEN 

: AUSWEICHEN ( - - I  \ im r e c h t e n  Winkel 

-SCHRITT HAKEN \ RECHTER-WINKEL kann 90+ o d e r  90- s e i n  

: AM-RAND ( - - )  \ e i n e  mÃ¶gl ich  V o r l i e b e  

RICHTUNG 2@ \ gegenÃ¼be d e r  Ausweich-Richtung.. 

RECHTER-WINKEL RECHTER-WINKEL RECHTER-WINKEL 

2DUP STIFT 2@ VECTOR+ \ . . F Ã ¼ h l e  a u s s t r e c k e n  

ANSTOSS? 

I F  2DROP \ h a t  FÃ¼hlun -> Richtung b l e i b t  

ELSE RICHTUNG 2!  \ s o n s t  -> d r e h e  i n  FÃ¼hlungs-Richtun 

THEN 

VARIABLE FRUST \ GemÃ¼ts-Zustan d e s  Schneck 

DEFER VORLIEBE \ d e r  N a v i g a t i o n s - I n s t i n k t  

' AM-RAND I S  VORLIEBE \ o d e r  NOOP 

: SCHNECK ( - - )  \ v o r h e r  S t i f t  und Richtung g e e i g n e t  s e t z e n . .  

FRUST OFF \ ..und d a s  F e l d  aufrÃ¤umen 

BEGIN STIFT 2@ ANSTOSS? 

I F  AUSWEICHEN 1 FRUST +!  
ELSE KLECKS FRUST OFF VORLIEBE 

THEN SCHRITT 

FRUST 13 1 > \ wenn d e r  Schneck n i c h t  i m  F r u s t  s t o p p t e ,  . . 
UNTIL \ . .dann t a t ' s  d e r  Zuschauer .  

a 
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Applikation /C / 
eForth CAN's 

Bitter mit "easy und schnell" einord- 
nen. Aus diesem Grunde auch wurde 
er als Controller fÃ¼ ein CAN-Bus- 
orientiertes Steuersystem ausgewÃ¤hlt 

Von Woifgang Schemmert kombiniert mit dem wohl derzeit ver- 
Strahlenberger ~ t r .  123, 63067 Offenbach Tel 069/800 12 08, Fax 069164 82 59 57 breitetesten CAN-Controller PCA 

de die in Bild 1 skizzierte Hardware 

GegenÃ¼be anderen Industriebus- 
Sen hat der CAN-Bus den Vorteil, daÂ 
es preiswerte Controller zum Codie- 
ren, Decodieren und Verifizieren der 
Busnachrichten gibt, die die' Arbeit 
der Busprogrammierung letztlich auf 
das Beschreiben der Senderegister, 
Lesen der Empfangsregister und Be- 
handeln von Interrupt-Hags etc. redu- 
zieren. Im Gegensatz zu anderen In- 
dustriebus-Controllern bekommt man 
aber damit weder Betriebssystem- 
noch Prozessoranbindung mitgelie- 
feit, kann hierÃ¼be also frei verfÃ¼gen 
Wichtig zum VerstÃ¤ndni des CAN- 
Bus ist das Adressierungsverfahren: 
Abweichend von anderen Kommuni- 
kationssystemen wird eine Nachricht 
nicht mit Adressat und Absender ge- 
kennzeichnet, sondern mit einem 11- 
Bit "Identifier". 

Jeder Identifier kennzeichnet ein 
Datenobjekt (oder etwas profaner aus- 
gerdÃ¼ckt eine Nachricht) mit 0 bis 8 
Byte Datenumfang - irgendwo irn 
CAN-Netzwerk. Die Bedeutung der 
Datenobjekte (einschlieÃŸlic der Da- 
tenrichtung, ob der Identifier den Ab- 
sender oder Adressaten bezeichnet) 
ist nicht vom CAN-System her vorge- 
geben, sondern wird durch die jewei- 
lige Anwendungsprogrammierung 
bestimmt. Jeder CAN-Sender kann 
grundsÃ¤tzlic jedes Datenpaket mit 
jedem gewÃ¼nschte Identifier markie- 

Stichworte 
CAN-BUS 
Fernprogrammierung in 
verteilten Systemen 
eForth 
H81325 Mikrocontroller 

ren. Im CAN-EmpfÃ¤nge ist (bei dem 
hier besprochenen Baustein; es gibt 
auch andere Selektionsverfahren) ein 
"Acceptance Filter" eingebaut, mit 
dem in gewissen Grenzen festgelegt 
werden kann, welche Nachrichten mit 
welchem Identifier vom Bus abgefan- 
gen und welche ignoriert werden sol- 
len. 

In der neuesten Version 7.0 des 
UCASM Crossassemblers ist eine 
Mnemoniktabelle fÃ¼ den Hitachi 
H81300 Mikrocon- 
troller enthalten. .Ã£Ã£ 

Damit habe ich /RO 

das eForth Modell, 
Ã¤hnlic wie ich es /UR 

in einem frÃ¼here 
Artikel in der 
"4.Dimension" [1] 7 '  

fÃ¼ den 68HC11 
Controller be- 
schrieben habe, 
auf den H81325 
portiert. Dieser 
Microcontroller 
hat nur 64k AdreÃŸ 
raum, ist aber in 
seiner Rechenlei- 
stung etwa mit ei- /los 
nem 68008 ver- 
gleichbar. 

Durch die inte- 
grierten Periphe- 

eingefÃ¼gt in Bild 2 ist das Listing der 
elementaren Routinen zur Bedienung 
des PCA 82C200 (Die Bussteuerung 
des H81300 entspricht dem Intel-Kon- 
zept, wÃ¤hren die Maschinensprache 
einem stark abgespeckten 68000-Be- 
fehlssatz Ã¤hnelt) Zum Listing ist an- 
zumerken, daÂ das 16 Bit-Register R6 
(R6L und R6H nach Hitachi-Mnemo- 
nik das untere bzw. obere Byte) der 
TOS der eForth- Implementierung ist, 
wÃ¤hren R3 als temporÃ¤re Hilfsregi- 
Ster verwendet wird (hier zur Vorgabe 

G a t t e r  : 74HCB2 

Gefunktionen - benÃ¶tig er weniger 
Chips zum Aufbau eines praktisch 
einsetzbaren Einplatinen-Systems 
und verbraucht vor allem nur einen 
Bruchteil des Stroms: Ca. 35 mA fÃ¼ 
ein Minimalsystem mit Controller, 
AdreÃŸdecoder 32k RAM, 32k 
EPROM, RS-232 Schnittstelle. Durch 
die Summe dieser Eigenschaften lÃ¤Ã 
sich der H81300 im Spektrum der 8- 

der relativen Adresse im CAN-Con- 
troller). Wegen der UCASM-Notie- 
rung des eForth Codes siehe [ 11. 

Nachdem die eher hardwaremÃ¤ÃŸ 
gen Grundlagen angeschnitten sind, 
zum "informatorischen" Aspekt: Die 
Bedienung eines CAN-Bus von einem 
Forth-Kern aus ( beliebige Nachrich- 
ten senden und abfangen ) ist der 
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eForth CAN's 
von Wolfgang Schemmert 

grundlegende Teil des hier vorgestell- 
ten Wort-Pakets: ZunÃ¤chs gibt es 
mehrere User-Variable, die Parameter 
zur Konfiguration des CAN-Control- 
lers speichern: 
TXID 

hÃ¤l den im nÃ¤chste Datenpaket 
einzusetzenden Identifier. FÃ¼ die 
Handhabung in Forth hat sich folgen- 
de Anordnung bewÃ¤hrt LowerByte= 
Bits 3-10 des Identifiers, UpperBy- 
te=Bits 0-2 des Identifiers. FÃ¼ die 
Details der nÃ¤chste 3 User-Variablen 
muÃ aus PlatzgrÃ¼nde auf das Daten- 
blatt des CAN-Controllers verwiesen 
werden: 
CANACCEPT 

(Einstellung des Acceptance Fil- 
ters: oberes Byte= "Acceptance Co- 
de", unteres Byte ="Acceptance 
Mask") 
CANSPEED 

(oberes Byte = Baudrate, unteres 
Byte = Signalforrn) 
CANOUT 

(Konfiguration des Bustreibers, ab- 
hÃ¤ngi von der Bus-Hardware) 
TXLEN 

gibt die LÃ¤ng des nÃ¤chste zu 
sendenden Datenpakets an (LÃ¤nge 
von 0 bis 8 zulÃ¤ssig) Eine Sonderstel- 
lung nimmt der Wert $10 ein. Dann 
wird ein "Remote Command" gesen- 
det, das den Inhaber des im Identifier 
beschriebenen Datenobjekts auffor- 
dert, den Inhalt dieses Datenobjekts 
auf dem Bus zu Ã¼bertragen 
CANDAT 

formal eine User-Variable, die aber 
inoffiziell den Kopf eines Arrays von 
8 Bytes LÃ¤ng markiert. Wird auch 
bei Empfang eines Datenpaketes be- 
nutzt (s.u.) Als nÃ¼tzlic hat sich eine 
programmierbare VerzÃ¶gerun zwi- 

Elementare Routinen zur Bedienung des PCA 82C200 
.MACRO 8ADDRESS 

b c l r  #2,@P7DRB ; r e s e t  i n t o  a d d r e s s  mode 

. ENDM 

. MACRO @ WRDATA 

b s e t  #2, @P7DRB ; s w i t c h  i n t o  d a t a  w r i t e  mode 

. ENDM 
muxwrite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; P a r a m e t e r s :  r e l a d r  = R3L 

b y t e  = R6L 

; s t a r t  c o n d i t i o n  i s  a lways  assumed P o r t 7 . 2  = 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

m0v.b R3L,@CANBASE 

(1WRDATA 

m0v.b R6L,@CANBASE 

8ADDRESS 

; P a r a m e t e r s :  r e l a d r  = R3L 

; r e t u r n :  b y t e  = R6L 
; s t a r t  c o n d i t i o n  is a l w a y s  assumed P o r t 7 . 2  = 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

m0v.b R3L,@CANBASE 

m0v.b BCANBASE, R6L 

r t s  

; CAN! ( b  r e l a d r  - ) 

w r i t e  o n e  b y t e  i n t o  t h e  CAN c o n t r o l l e r  

@CODE CANST,LCANST,LCDAT, 4, 'CAN!' 

m0v.b R6L,R3L 

POP 136 
j s r  @muxwri te  

POP R6 
r HEXT 

; CAN@ ( r e l a d r  - b  > 
r e a d  one  b y t e  f rom t h e  CAN c o n t r o l l e r  

@CODE CANAT,LCANAT,LCANST,4,'CAN@' 

m0v.b R6L,R3L 
j s r  @muxread 

m0v.b #O,R6H 
@NEXT 

Abb. 2 

sehen der Aussendung zweier CAN- 
Datenpakete erwiesen: 
TXWAIT 

hÃ¤l als User-Variable die VerzÃ¶ 
gerungszeit in Milliskunden und wird 
automatisch von den unten beschrie- 
benen "Sende-Worten" berÃ¼cksich 
tigt. Diese VerzÃ¶gerun kann notwen- 
dig sein, wenn als EmpfÃ¤nge der 
Nachrichten CAN-Knoten auf 8051- 
Prozessorbasis eingesetzt werden 
z.B. 80C592, ein Mikrocontroller mit 
eingebautem CAN-Controller). Dann 
ist der Sender mit H8/300 schneller 
als der EmfÃ¤nger-Interruo mit 805 1- 
Prozessorkem. Da der Uberlauf be- 
reits im Interrupt-Handler stattfinden 
wÃ¼rde wÃ¤r auch ein Handshake- 
Verfahren nicht in der Lage, im Ex- 
tremfall Datenverluste zu veihindem. 
Eine zweite sinnvolle Anwendung der 
VerzÃ¶gerun wÃ¤r die Priorisierung 
von Nachrichten in Ãœberlagerun des 
im CAN-System eingebauten Verfah- 
rens, das grundsÃ¤tzlic Nachrichten 
mit niedrigerem Identifier bevorzugt. 
Durch das kÃ¼nstlich Einbauen von 
Pausen bekommen in sehr stark aus- 
gelasteten Bussen auch Nachrichten 
niedriger PrioritÃ¤ eine Chance. Die 
Zeitangabe in Millisekunden hat sich . 
in der Praxis als recht grob erwiesen, 
1 ms ist schon etwa das obere anzu- 
nehmende Maximum. GÃ¼nstige wÃ¤ 
ren Zeiteinheiten von 50 oder 100 Mi- 
krosekunden. 

Erste MaÃŸnahm um den Bus in 
Betrieb zu nehmen ist die Initialisie- 
rung des CAN-Controllers mit dem 
Forth-Wort CANOPEN: 
CANOPEN ( - ) 

Da das Wort (wie der Ã¼berwiegen 
de Teil des Pakets) als Primary ge- 
schrieben ist, hat es wenig Wert, hier 
ein Listing zu geben. Die Funktion ist 
jedenfalls folgende: zuerst werden al- 
le Interrupts gesperrt, dann muÃ der 
CAN-Controller in den RESET-Sta- 
tus gebracht werden, sonst kÃ¶nne 
verschiedene Voreinstellungs-Regi- 
Ster nicht beschrieben werden. Nun 
werden die Voreinstellungen aus den 
User-Variablen in die Register des 
Controllers Ã¼bertragen Vor allem 
wird der EmpfÃ¤nger-Interrup akti- 
viert. Dann wird der RESET-Status 
verlassen und die Interrupts wieder 
erlaubt. Eine Teilmenge von 
CANOPEN wird mit dem Wort F IL- 
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TER ausgefÃ¼hrt Es wird das "Accep- 
tance Filter" des CAN-Controllers 
neu beschrieben, d.h. die EmpfÃ¤nger 
Charakteristik einer geÃ¤nderte Auf- 
gabenstellung angepaÃŸt Die Vorein- 
Stellungen in CANACCEP T bleiben 
unverÃ¤ndert 
FILTER ( b m  bc - ) 

Dabei ist das Byte "bc" der "Ac- 
ceptance Code", mit dem die Bits 3- 
10 jedes auf dem Bus bertragenen 
Identifiers verglichen werden, um zu 
entscheiden ob er in's Empfangsregi- 
Ster Ã¼bernomme werden soll oder 
nicht. Das Byte "bm" ist die "Accep- 
tance Mask", die hierin gleich " 1" ge- 
setzten Bits werden beim Vergleich 
von "bc" ignoriert. Mit "bm" kann ge- 
wissermaÃŸe die TrennschÃ¤rf des 
"Acceptance Filters" reguliert wer- 
den. (UnabhÃ¤ngi von dieser quasi 
hardwareseitigen Filterung kann na- 
tÃ¼rlic eine softwareseitige Fein-Fil- 
terung auf Forth-Anwendungs-Ebene 
durchgefÃ¼hr werden.) Die Vorein- 
Stellung des CAN-Controllers wurde 
absichtlich wenig "automatisiert"; fÃ¼ 
den Preis eines etwas hÃ¶here Pro- 
grammieraufwandes ist die Kontrolle 
Ã¼be die Buskonfiguration vollstÃ¤ndi 
dem Forth Hochsprachen-Zugriff 
Ãœbergeben Das GegenstÃ¼c zu CA- 
NOPEN ist CANCLOSE: 
CANCLOSE ( - ) 

setzt den CAN-Controller in den 
RESET-Status und macht damit die- 
sen Knoten passiv. Mit dem bis jetzt 
aufgebauten Instrumentarium ist es 
kein Problem eine CAN-Nachricht zu 
versenden: 
TXPACK ( - ) 

sendet das CAN-Datenpaket der 
LÃ¤ng TXLEN mit dem Identifier 
T X I D  und dem ab CANDAT gespei- 
cherten, vorproduzierten DatenkÃ¶r 
per. Die Betriebsparameter des CAN- 
Bus hierzu wurden bei CANOPEN ak- 
tiviert. 

Die Bereitstellung der Sendedaten 
als User-Variable mag zwar von 
Forth-Denkansatz her nicht so schon 
sein, macht aber weniger Probleme, 
wenn die Daten vorher z.B. aufberei- 
tet werden mÃ¼ssen 

Nicht ganz so einfach gestaltet sich 
der gezielte Empfang von Daten: Jen- 
seits von Forth befindet sich ein zen- 
trales Element, nÃ¤mlic der Interrupt- 
Handler des CAN-EmpfÃ¤ngers der 

im Hintergrund laufend alle vom "Ac- 
ceptance Filter" durchgelassenen Da- 
tenpakete in einen 256 Byte tiefen FI- 
FO-Puffer einreiht. Ein besonderes 
Problem entsteht daraus, daÂ in einem 
vernetzten System der EmpfÃ¤nge nur 
begrenzt EinfluÃ auf die Reihenfolge 
der eintreffenden Datenpakete hat. 
Zwischen einem "Remote Command" 
und der Antwort darauf kann z.B. eine 

Dazu wird vor jedem empfangenen 
Byte ein Markierungsbyte in den Puf- 
fer geschrieben: Das erste Identifier- 
Byte wird mit gesetztem Bit7 mar- 
kiert. Die unteren Bits weisen zyk- 
lisch zÃ¤hlen jedem Datenpaket eine 
Eingangsnummer zu. 

Das zweite Identifier-Byte wird 
(etwas willkÃ¼rlic aber unverwechsel- 
bar) mit $7F markiert. Die Datenbytes 

Take CAR with CAN akq 

CAN steht fÃ¼ Computerized Automo- 
tive Network - so mÃ¶cht man zumin- 
dest glauben, denn CAN hÃ¤ng eng mit 
dem CAR Bereich zusammen. Richtig 
ist aber, daÂ CAN das Akronym fÃ¼ Con- 
troller Area Network ist. Genormt nach 
ISOIDIS 11 898 und ISOIDIS 11519-1, 
deckt es die beiden unteren Schichten 
des ISOIOSI Referenzmodells ab. 

CAN vernetzt als FeldBus Senso- 
renIAktoren und verteilte Intelligenz, 
sprich embedded Controller, SPSen 
oder PCs. Es ist ein serielles, multima- 
ster- und echtzeitfÃ¤hige Bussystem. 
Es ist so schnell, daÂ auch noch bei ei- 
nem 12 Zylinder 4-Takter zwischen den 
ZÃ¼ndfunke bei 10.000 min" zumindest 
EIN Daten-Telegramm' stÃ¶rungsfre 
Ã¼bertrage werden kann, d.h. die Nach- 
richtendauer noch unter 500ps liegen 
muÃŸ (Die Bemerkung eines Forthlers 
zu CAN: die beste Sache, an der 
BOSCH je beteiligt war). 

Die objektorientierte Addressierung 
(um mal ein Modewort zu strapazieren) 
stel l t  eine interessante Besonderheit 
dar. Ahnlich wie im l C-Bus (Inter-lnte- 
grated Circuit Bus) werden priorisierte 
Nachrichten versendet, also ein 'Identi- 
fier' einer bestimmten Nachrichtenart 
zugeordnet, die damit gleichzeitig eine 
bestimmte Vorrangstellung bekommt. 
Die Kollisionsbearbeitung ist verlustfrei. 
Um beim Automobil zu bleiben: der Un- 
terdruck im Saugrohr bekommt einen 
Identifier, bei dem sich dann die Ein- 
spritzpumpe, der ZÃ¼ndverteiler die Ka- 
talysator-Steuerung, und die Fuzzy-Ge- 
triebeSteuerung einhÃ¤ngen und even- 
tuell auch noch der grÃ¼n Punkt im 
'ECO-Bordcomputer', der eine SpritVer- 
brauchsAbschÃ¤tzun versucht. 

Mercedes Benz nutzt CAN in der S- 
Klasse genauso wie US-Nutzfahrzeug- 
hersteller (siehe auch: VAN). CAN wird 
aber auch in Schiffsanlagen, Aufzugs- 

Steuerungen, ErlebnisPark-'Geister- 
bahn'-MultiMedia, Medizintechnischen 
GerÃ¤te und in Teilbereichen des Ma- 
schinenbaus eingesetzt (groÃŸe Konkur- 
rent Profibus und Interbus-s). 

Auch auf dem iX-Controller (stack- 
orientierter universeller FeldbusProces- 
sor der Hamburger ForthSchmiede del- 
ta-T) ist CAN implementiert, wie auf der 
InterKama 92oct gezeigt wurde. 

Vielleicht noch ein paar wichtige typi- 
sche Daten zu Abrundung: Ein Tele- 
gramm ist 128 bit lang, nutzbar (netto) 
sind 64 bit oder 8 BYTE. Der groÃŸ 
Overhead bietet bei einer Hamming- 
Distanz von 6 eine sehr hohe Ubertra- 
gungssicherheit. Es ist also kein Ether- 
net Konkurrenz, um MB-lange Win- 
dowsprogramme hin- und 
herzuschaufeln. Bei einer Zweidraht- 
CAN-Verbindung ist 1 MBiVs (brutto) fÃ¼ 
40 m LeitungslÃ¤ng spezifiziert. Bei 1 
km wird die EchtzeitfÃ¤higkei bei 50 
kBit/s etwas behÃ¤biger was aber fÃ¼ 
den gesicherten Nutzgehalt immer noch 
gut 3mal schneller als RS232 bei 9600 
biVs ist, im Gegensatz zu RS232 aber 
inklusive FehlerErkennung und -Korrek- 
tur (und 1 km ohne galvanische Tren- 
nung ist fÃ¼ das unsymmetrische RS232 
eher unsicher). 

So manche CAN-Interface-Hardware 
ist Ã¼brigen immun gegen einfachen 
KurzschluÃ oder Unterbrechung. Das 
PKW-Chassis bzw. die Spannungsver- 
sorgung werden zum Ersatzleiter. 

Typisch gibt es max. 2032 Identifier. 
Bis 30 (bzw. 200 bei mehr HardwareAuf- 
wand) CAN-Knoten sind mÃ¶glich jeder 
kann verschiedene Sensoren, Aktoren 
usw. bedienen. Das orientiert sich an 
CiA ( CAN in Automation e.V. ). Eine Va- 
riation des RS485 auf 9-pol Sub-D wird 
als physikalische Grundlage genutzt. 

Alarm-Meldung von einem ange- 
schlossenen Sensor kommen. AuÃŸer 
dem beinhaltet die Pakethaftigkeit der 
Daten an sich schon eine gewisse In- 
formationsmenge. Daher scheint es 
den Aufwand wen zu sein, den ge- 
samten Datenempfang paketweise re- 
konstruierbar im FIFO festzuhalten. 

werden mit $ 0 ~  markiert, wobei X (= 0 
bis 7) jeweils die Zahl der danach 
noch folgenden Datenbytes angibt. 

Auf dieser Basis lÃ¤Ã sich das 
"Empfangswort" 
7RXPACK ( - T 1 F ) 

entwickeln. Wenn ein noch nicht 
entnommenenes Datenpaket im Puf- 
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fer gefunden wird, kommt TRUE auf 
den TOS. Zur spÃ¤tere flexibleren 
Handhabung kopiert PRXP ACK das 
Datenpaket dann nicht auf den Stack, 
sondern in das User-Array CANDAT. 
Der Identifier dieses Datenpakets 
wird in der User-Variablen 
R X I D  

Ã¼bergeben zur einfacheren Hand- 
habung hat sich die Reihenfolge be- 
wÃ¤hrt RXID LowByte = erstes CAN- 
ID-Byte, RXID HighByte = 2. CAN- 
ID-Byte. 

~orrnalerweise sind aus einem FI- 
F 0  gelesene Daten aus der Sicht des 
lesenden Programms im FIFO ge- 
lÃ¶scht 

Zur praktischen Restaurierung be- 
reits "vei'werteter Datenpakete wer- 
den 2 User-Variable eingefÃ¼hrt 
HEADMARK 

(=zuletzt vergebene Eingangsnum- 
mer) und 
RXMARK 

(=Eingangsnummer des zuletzt mit 
PRXPACK bzw. PREMOTE aus dem 
FIFO geholten Datenpaketes). Mit 
BACKTAIL ( - TIF)  

kann der Puffer um 1 Datenpaket 
"zutiickgespult" werden. FALSE 
wird geantwortet, wenn nicht inner- 
halb 22 Bytes die gesuchte Identifier- 
Markierung gefunden wird. Bei Such- 
erfolg werden die rÃ¼ckverfolgte Da- 
ten wie bei PRXPACK abgespeichert. 

Die spezifischen Starken von Forth 
kommen allerdings erst mit der MÃ¶g 
lichkeit einer interaktiven Fernpro- 
grammierung des CAN-Netzwerks 
voll zum Tragen. Nach der Erprobung 
verschiedener Varianten hat sich fol- 
gende LÃ¶sun als recht praktikabel er- 
wiesen: Gedanklich wird der Daten- 
austausch des Forth-Kerns mit der 
Applikation von der Konsolenfunkion 
getrennt. Jedem Forth-Kern wird ein 
Konsolen-Empfanger-Identifier zuge- 
teilt, der in der User- Variablen 
CCRXID 

gespeichert wird und der nur ein- 
mal im Netzwerk vergeben werden 
darf. FÃ¼ Konsolen-Sendungen wird 
analog zu TXID eine eigene User- 
Variable definiert: 
C C T X I D  

Beim momentanen Entwicklungs- 
stand haben alle Konsol-Nachrichten 
eine DatenlÃ¤ng von 1 Byte. Das ist 
insofern von Vorteil, als die Worte fÅ  ̧

Sendung und Empfang analog denen 
der seriellen Schnittstelle program- 
miert werden kÃ¶nne und ein im Hin- 
tergrund laufendes XON/XOFF 
Handshake eingefÃ¼hr werden kann. 
Es ist allerdings auch von Nachteil 
wegen der stark reduzierten Ãœbertra 
gungsrate (sie sinkt auf etwa 114 des 
theoretisch erreichbaren Werts). Der 
Empfangs-Interrupt-Handler sortiert 
alle eingehenden Konsol-Datenpakete 
von vornherein aus, schreibt sie nicht 
in oben beschriebenen Puffer, sondern 

in ein eigenes Konsol-FIFO. Hier 
werden- wie von der seriellen Schnitt- 
stelle her bekannt- nur die Datenbytes 
aufgereiht, die Identifier sind nach 
Zuordnung zur Konsole ja informato- 
risch wertlos geworden. Parallel zum 
eForth Wort STDIO, das die Vekto- 
ren von KEY und EMI T auf die seriel- 
le Schnittstelle richtet wurde das 
Wort 
C A N I O  ( - ) 

eingefÃ¼hrt das KEY und EMI T auf 
den CAN-Bus leitet. Auf dieser 

Feldbusse von A bis Z 

A A-BUS 
B Bitbus 
C CAN 
D DIN-MeÃŸBu (eichfÃ¤hig 
E 'EnergyLine' (Netz 1151230V) 
G * GPIB (HPIB, IEEE-468.1/.2+SCPI) 
H Hart-Protokoll 
I * IC 
K MAKbus + MAKnet 

(Dr. Weiss, Schriesheim) 
L 'Lichtleiter-(billig)-Bus' 
M * Meter-Bus 
N P-Net 
0 ONF - OpenNetworkForth 
P ProfiBus 
R RBUS (Rekers) 
S SERCOS 
V VAN 
W * Wiesemann & Theis: CombiBus 
X Interbus-S (Phoenix /I DRIVECOM) 
Y phyNET (PHYTEC) 
Z ('zentral'-) Berghoff-SDIO 

* )  == diese Busse empfiehlt der Au- 
tor besonders zu beachten. (siehe fol- 
genden Text) 

Jedem Bus seinen 'eigenen' Buch- 
staben zuzuordnen, konnte nicht ideal 
gelingen, ein Rest von Mnemotechnik ist 
jedoch gesichert. 

Der Begriff Feldbus wurde hier be- 
wuÃŸ weit gesteckt. Alle Busse, die ein 
paar Meter schaffen, egal ob linear, 
Stern, Ring oder Baum, sind oben auf- 
gefÃ¼hrt auch wenn sie nicht die zum 
Feldbus gehÃ¶rende OSl-Layer voll um- 
fassen. ErwÃ¤hn werden muÃ vielleicht 
noch SCSI ( insbesondere als 'RS-485'- 
symmetrisches SCSI-2 ), aber auch da 
fehlt mir eine Buchstaben-Idee. 

Der HP-IL (InterfaceLoop) hat es bis 
heute nicht Ã¼berlebt dieser Aktenta- 
schen-Token-Ring war insbesondere 
bei HP-41 und HP-78 Aktivisten verbrei- 
tet. 

CAN 
In der VD: ein CAN-GateWay in Forth 
von W. Schemmert. 
dazu: ErlÃ¤uterunge zum CANbus und 
CiA (!) von (akg). Insgesamt ein recht 
universeller Bus mit EchtzeitfÃ¤higkeite 

und recht breiter IndustrieUnterstÃœt 
zung. 

' Energpne' 
Datenubertragung uber die Netzleitung. 
Auch zum Schalten, Steuern, sowie Ab- 
lesen der ZÃ¤hler Ein Gebiet in dem ver- 
teilte (Forth-)Systeme sinnvoll genutzt 
werden kÃ¶nnen 

GPIB 
die schnelle (parallele) Standard 
Schnittstelle fÃ¼ MeÃŸtechnikSysteme 
Forth als meÃŸtechnisch Software 
ASYST oder als interne Software der 
MeÃŸgerÃ¤t 
kostengÃ¼nstig und einfache Verbin- 
dung nicht nur zwischen ICs. Verwandt 
zu CAN und COMBIbus. Die Zeitschrift 
'Elektor' hat sich diesem Bus mehrfach 
gewidmet. 
In der VD: im TDS2020 ist dieser Bus 
implementiert per Forth. 

MAKbus MAKnel 
Ein (schnelles) Netz unter Forth im An- 
wendungsbereich SPS und industriel- 
len Regel-Prozessen inklusive Fuzzy. 
Vor Jahren bereits richtungsweisend. 

Meter-Bus 
Speisung der Sensoren, Aktoren uber 
den Bus selbst, fÃ¼ Haustechnik und ver- 
wandte Bereiche. 

ONF 
Auf den ForthTagen: 
von Heinz Schnitter 1989 in Aachen vor- 
gestellt (per ARCnet, zuerst unter 
GEM), 
von Udo SchÃ¼t 1993 in NÃ¼rberg Ein- 
bindung unter comFORTH fÃ¼ windows 
in MS-Windows 3.1 

CombiBus 
In der VD: Buchbesprechung dieses 
LowCost LowPowe Busses (akg) 

Und nicht zu vergessen: der UNIVER- 
SAL-Feldbus Processor '1-X' (Stack- 
orientiert, bit-optimiert, in Forth program- 
mierbar) von delta-t, Hamburg. 
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Applikation /C7 
Grundlage sind die Worte 
?CCRX ( - C T I F  ) und 
CCTX! ( C - ) 

als Analogie zu ?KEY und TX! 
ohne weiteres verstÃ¤ndlich (Als 
Adressierungsparameter dienen im- 
plizit CCRXID und CCTXID.) 

Soweit so gut. Wie aber kommt 
man an den entfernten Knoten heran 
um ihn vom bequemen Operator-Ses- 
sei aus zu bearbeiten7 Dazu wird ne- 
ben Applikations-Datenpaketen und 
Konsol-Datenpaketen eine dritte 
Klasse von Busnachrichten einge- 
fÃ¼hrt als "Spezial-Konsolen-Nach- 
richten" bezeichnet. Das sind Daten- 
pakete von 8 Bytes, mit CCRXID des 
angesprochenen Knotens als Identi- 
fier. Diese Pakete werden ebenfalls 
vom Interrupt-Handler vor der Puffe- 
rung herausgefischt und in einem Pri- 
mitiv-Parser (in Assembler) ausge- 
wertet. Derzeit sind dem Interrupt- 
Handler zwei derartige Datenpakete 
bekannt: ZunÃ¤chs ein Konstrukt der 
Form "GCIO xyz", wobei "xyz" die 
ASCII- Darstellung einer 3-stelligen 
Hex-Zahl mit dem Wert von C C R X I D  
des anrufenden Knotens ist. Wenn der 
angesprochene Interrupt-Handler die- 
ses Datenpaket findet, ruft er "hinten- 
rum" CANIO auf, d.h. legt unabhÃ¤n 
gig von der momentanen AktivitÃ¤ des 
Knotens die Konsole auf den CAN- 
Bus und trÃ¤g den Wert von "xyz" in 
sein CCTXID ein. Dabei wurde zur 
Vereinfachung bislang auf die in [2] 
diskutierten MaÃŸnahme zur Siche- 
rung der ExklusivitÃ¤ von Konsolakti- 
vitÃ¤te verzichtet. Als GegenstÃ¼c 
hierzu wurde das eForth-Wort 
GETNODE ( W - ) 

dem CAN-Vokabular hinzugefÃ¼gt 
Es sendet genau dieses Datenpaket 
mit xyz hergeleitet aus dem eigenen 
Wert von CCRXID. W ist der Konsol- 
Identifier des adressierten Knoten. 
Nach einigen Fernprogrammier-ver- 
suchen erwies es sich als unumgÃ¤ng 
lich, das Konstrukt "COLD xyz" ein- 
zufÃ¼hren das interruptgesteuert den 
Kaltstart des angesprochenen Knotens 
durchfÃ¼hrt (Die Angabe "xyz" ist 
hier eigentlich Ã¼berflÃ¼ssi wurde 
aber aus SymmetriegrÃ¼nde aufge- 
nommen und kÃ¶nnt ggf. zur PrÃ¼fun 
einer remote-COLD Berechtigung 
herangezogen werden.) Da der Inter- 
rupt-Handler zum Ã¼berlebe nur ei- 

nen RAM-Bereich von wenigen Bytes 
benÃ¶tigt Ã¼bersteh dieses Fern-COLD 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
mittelprÃ¤chtig SystemabstÃ¼rze von 
festgelaufenen Programmschleifen 
ganz zu schweigen. (100% Absturzsi- 
cherheit wÃ¤r mÃ¶glich wenn 
C C R X I D  und der Vektor des CAN-In- 
terrupts aus der freien Programmier- 
barkeit heraus ins EPROM verlegt 
wÃ¼rden. Das eForth-GegenstÃ¼c 
hierzu ist 
COLDNODE ( W - ) 

wobei xyz wieder aus dem eigenen 
CCRXID hergeleitet wird. 

Als letztes Kettenglied fehlt nun 
noch eine MÃ¶glichkeit die Konsol- 
funktion des entfernten Knotens mit 
dem Operator-PC zu verbinden, der ja 
beim eForth-Modell auch den Mas- 
senspeicher und Source-Editor ent- 
halt. Dazu muÃ zunÃ¼chs der PC an 
die serielle Schnittstelle eines beliebi- 
gen eForth-Knotens des CAN-Netzes 
angeschlossen werden. Dann wird in- 
teraktiv das eForth-Wort 
CCLINK ( W - ) 

aufgerufen. Ã„hnlic wie ein Mo- 
dem im Datenmodus verwandelt sich 
der am PC hÃ¤ngend Knoten nun in 
eine transparente bidirektionale Da- 
tendurchreiche zwischen serieller 
Schnittstelle und CAN-Bus. Er hÃ¶r 
am Bus auf den Identifier CCRXID 
und verwandelt jeden Character der 
seriellen Schnittstelle in ein CAN-Da- 
tenpaket mit dem Identifier CCTXID.  
Alle anderen KonsolaktivitÃ¤te des 
Knotens sind damit blockiert (Hinter- 
grund-Tasks laufen aber weiter). 
Durch Eingabe der Escape-Sequenz 
"+++" wird wie beim Modem die 
Verbindung aufgebrochen, der ent- 
fernte Knoten bekommt vorher seine 
110-Vektoren auf die serielle Schnitt- 
stelle zurÃ¼c gestellt. 

GegenÃ¼be den gegenwÃ¤rti 
marktÃ¼bliche in C, Pascal oder As- 
sembler geschriebenen CAN-Biblio- 
theken hat diese LÃ¶sun den groÃŸe 
Vorteil, daÂ keine CAN-Kopplerkarte 
im PC notwendig ist, folglich auch 
kein spezieller CAN-Treiber im PC. 
Alle fÃ¼ die serielle Schnittstelle ent- 
wickelten Tools reichen aus fÅ̧  den 
Zugriff auf das gesamte CAN- Netz- 
werk. 

Obwohl eigentlich nicht Gegen- 
stand dieses Textes, sei der VollstÃ¤n 

digkeit halber noch auf ein anderes 
Vokabular hingewiesen, um das 
eForth H81325 mittlerweile ergÃ¤nz 
wurde: Neben EPROM und RAM 
enthÃ¤l die von mir benutzte H81325- 
Platine ein 28C256 EEPROM, von 
dem - pageadressiert - der Mikrocon- 
troller zur Schonung seines AdreÃŸ 
raums jeweils nur 256 Bytes sieht. Es 
besteht die MÃ¶glichkeit durch Aufru- 
fen des eForth-Wortes 
FREEZE ( - ) 

den momentanen Systemzustand 
(Dictionary Erweiterung seit dem 
letzten FREE Z E, User-Datenbereich 
und aktuelle Interrupt- Sprungtabelle) 
inkrementell in das EEPROM zu 
brennen und somit relativ sicher ab- 
schaltfest zu speichern. In den zu- 
grunde liegenden eForth- Worten wird 
auf dem Stack die relative EEPROM- 
Adresse Ã¼bergeben die Pageadressie- 
rung wird automatisch verwaltet. So- 
fern die entsprechenden Funktionen 
aktiviert sind, werden die DatenblÃ¶k 
ke beim Kaltstart aus dem EEPROM 
in das RAM zurÃ¼ckkopiert AuÃŸer 
dem lÃ¤Ã sich im EEPROM verÃ¤nder 
lich aber abschaltstabil ein Vektor fÃ¼ 
eine Kaltstart-AUTO- Applikation un- 
terbringen. 

Diese dezentrale SpeichermÃ¶glich 
keit ist ergÃ¤nzen zum CAN-Bus 
Wertpaket eine wesentliche Unter- 
stÃ¼tzun der Fernprogrammierung. 
DarÃ¼be hinaus lassen sich mit dem 
bereits in [I] beschriebenen eForth- 
Terminalprogramm Sourcen via Bus 
kompilieren, komplilierte Dictionary- 
Erweiterungen oder auch beliebige 
BinÃ¤file sichern und zum Mikrocon- 
troller zurÃ¼c laden. 

[ 1 ] 4.Dimension, Heft 411992 
[2] H.BUer,H.LÃ¶we Forth 
Automatisierung, DÃ¼sseldor 

L, S.13 ff 
in der 

1990 

Wanted: 
Wer hat Erfahrung undIoder Ge- 
rate zum HP-IL-BUS? 

Nachricht bitte an 'akg' (siehe 
Impressum). 
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Bericht 

F68K konnte es, 

F68KANS besser 
von Zbigniew Diaczyszyn 
Pommernstr.20 91 126 Schwabach ernail: Z.Diaczyszynsontap.franken.de 

Entwicklungsbericht zum Update des 68000-er Fort hsystems von 
JÃ¶r Plewe 

Das Konzept 
Zur Erinnerung: F68K war ein sub- 

routine-threaded Forthsystem mit op- 
tionaler Makroerweiterung, das im 
Prinzip auf allen Rechnern mit dem 
68000-er Prozessor lauffahig ist. Es 
bestand aus zwei Teilen: einem in As- 
sembler geschriebenen betriebssy- 
stemunabhÃ¤ngige Kern und einem 
Ladeprogramm, das den Kontakt zum 
jeweiligen Betriebssystem herstellte. 
Solche Ladeprogramme gab es fÃ¼ 
Atari, Amiga und Sinclair. 

An diesem Konzept ist nichts geÃ¤n 
dert worden. F68K sollte aber durch 
die Anpassung an den ANS-Standard 
professioneller werden, und so war 
F68KANS geboren. Diese Umstel- 
lung ist nicht trivial, und sie ist immer 
noch im Gange, aber das Dokument 
dpANS6 scheint doch wohl das letzte 
gewesen zu sein. 

Dadurch, daÂ sich der Interpreter 
von F68KANS ANS-konform ver- 
hat, ist es im Gegensatz zu seinem 
VorgÃ¤nge mÃ¶glich Quellcode aus 
sequentiellen Dateien einzulesen, da 
ein ANS-konformer Interpreter mit 
allen mÃ¶gliche Eingabequellen zu- 
rechtkommen soll. Das Ladepro- 
gramm fÃ¼ den ATARI, auf das ich im 
folgenden Bezug nehmen will, erlaubt 
auch die serielle Schnittstelle als Ein- 
und Ausgabequelle. 

Stichworte 
F68KANS 
680x0-Forthsystem 
C-Schnittstelle 
Fensterumgebung 
Entwicklungsbericht 

Der neue GEM-Lader 
Nun muÃ aber doch noch der Atari- 

Lader eingehender erwÃ¤hn werden, 
da hier von JÃ¶r Plewe viel Entwick- 
lungsarbeit geleistet worden ist. Der 
einfache Lader in F68K sorgte mit 
16KB fÃ¼ die Ãœbergab rudimentÃ¤re 
Ein- und Ausgabefunktionen des Ata- 
ri-TOS an den Assemblerkern. Mitt- 
lerweile umfaÃŸ der Lader 190KB und 
bietet denkbar viel Komfort fÃ¼ den 
Forth-Anwender: Da ist zum einen die 
C-Schnittstelle , die es erlaubt, das 
reichhaltige Angebot getesteter Rou- 
tinen aus C-Bibliotheken in den Lader 
einzubinden ( z.B . durch das "Linken" 
von FlieÃŸkommaroutinen und an den 
Forth-Kern weiterzureichen.Von die- 
ser FÃ¤higkei des Laders nun wird der 
Forth-Anwender aber nichts merken. 
wenn er vor seinem Monitor sitzt; von 
der Einbindung des Forthsystems in 
das GEM des Atari aber wird er sehr 
wohl Ã¼berrasch sein. Der Atari-Lader 
sorgt nÃ¤mlic dafÃ¼r daÂ F68KANS in 
einem GEM-Fenster lÃ¤uf [fÃ¼ DOS- 
User: Graphic Environment Manager, 
wie WINDOWS, doch nur mit Pseu- 
domultitasking]. Gibt man jetzt 
WORDS ein, geht nach dem Durch- 
scrollen der Liste kein einziges Wort 
verloren, denn Ã¼be die Scroll-Leiste 
kann man sich wieder an den Anfang 
der Wortliste klicken. Eine History- 
Funktion, die sich die letzten eingege- 
benen Zeilen merkt, ist Ã¼berflÃ¼ss 
geworden, da es mÃ¶ lieh ist, sich mit 
der Maus an jede beliebige Fensterpo- 
sition zu klicken, beliebige Textaus- 
schnitte zu markieren und zu interpre- 
tieren. Man kann den so markierten 
Text aber auch ins Clipboard schie- 
ben, um ihn anderen Applikationen 
zur VerfÃ¼gun zu stellen, einer Text- 
verar beitung etwa, oder man kann ihn 

Ã¼be einen Puffer in eines der anderen 
drei F68KANS-Textfenster transpor- 
tieren, die wie das Forthfenster selbst 
auch Ã¼be eine SUCHEN-ERSET- 
ZEN-FUNKTION verfÃ¼gen Weil 
F68KANS durch seinen Lader vÃ¶lli 
in das GEM eingebunden ist, bereitet 
es keine Probleme, Accessories auf- 
zurufen ( Hintergrundprogramme, die 
aus der MenÃ¼leist von jedem beliebi- 
gen Programm aus aufrufbar sind). In 
meinem Fall habe ich z.B. so neben 
F68KANS gleichzeitig einen Ta- 
schenrechner, eine Datenbank, und 
ein Modemprogramm zur VerfÃ¼gung 
mit denen Ã¼be das Clipboard Infor- 
mationen ausgetauscht werden kÃ¶n 
nen. Das neue multitaskingffiige Tos 
des Atari gestattet zusÃ¤tzlic den In- 
formationsaustausch zwischen den 
einzelnen Prozessen mittels "pipes", 
und auch diese akzeptiert der 
F68KANS-Interpreter. 

ResÃ¼me 

Ich glaube, es ist deutlich gewor- 
den, daÂ F68KANS nicht nur ein Up- 
date eines Public-Domain-Program- 
mes ist, sondern ein modernes 
Desktop-Forth, das nicht nur innere 

' 

Werte hat (subroutine-threaded-Code, 
Makrooption, C-Schnittstelle), son- 
dem auch von seinem Erschei nungs- 
bild her sehr benutzerfreundlich (Fen- 
ster-GraptÅ¸c-Interface gestaltet ist, 
so daÂ auch der Forth-Einsteiger ei- 
nen Zugang finden kann. Ã„hnliche 
hat nur das 32FORTH von Richard 
Aumiller auf dem Atari geleistet, (das 
Ã¼brigen genauso komfortabel auf 
dem GEM der Msdos-Rechner lÃ¤uft 
und ohne daÂ man einen 486166 
braucht.. .), das aber noch indirekt ge- 
fÃ¤del und ganz auf das Block-Format 
fixiert war. Man konnte aber irnmer- 
hin schon 8 Editorfenster Ã¶ffnen lei- 
der aber nur mit sehr verhaltener Ge- 
schwindigkeit. F68KANS ist da so- 
wohl von der AusfÃ¼hrungs 
geschwindigkeit als auch vom Scrol- 
ling-Tempo entschieden schneller. 
BigForth, entstanden aus dem volks- 
Forth, hat sehr viel innere Werte 
(schnellstes Forth fÃ¼ den Atari ST, 
Modul-Konzept, Makrooptimierung, 

fortsetzung auf Seite 
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Das legendÃ¤r ZF 
Eine Vorstellung 
von Friederich Prinz 
HombergerstraÃŸ 335, 47443 Moers 

ZF, ein Forthsystem von TomZimmer, wird seit einigen Jahren von 
der Moerser Forthgruppe gepflegt, in vielen Bereichen eingesetzt 
und auf Anfrage kostenlos an jeden Interessenten weitergegeben. 
Die Nachfrage ist wegen des vorbildlichen Begleitmaterials speziell 
fÃ¼ AnfÃ¤nge recht groÃŸ Es fehlte bisher eine Vorstellung in der 
VD. Hier ist sie! 

Tom Zimmer's ZF ist ein auf das der in dem File SKERNEL.COM zu 
F83 aufbauendes Forth mit sequen- VerfÃ¼gun steht, ist gerade 21 KByte 
tiellem Editor, separierten Wortbo- klein. Das vollstÃ¤ndig ZF-System, 
dies- und headem und sich an den Be- inclusive des sequentiellen Editors, 
dÃ¼rftiisse des PC's orientierenden belegt als ZF.EXE lediglich 70 KByte 
Sourcen. Damit sind unter ZF erstellte auf dem Massenspeicher. Zum eigent- 
Applikationen nicht mehr problemlos lichen System gehÃ¶re alle Quelltexte - * 

der ~ o r t h Ã ¼ m ~ e b u n ~  so daÂ der 
Nutzer sich 'sein' ZF in einer 

Letzlich sind die ZF'S Def ini- Metakompilierung beliebig an 
die eigenen BedÃ¼rfniss anpas- 

tionen einer 'Untermenge' sen kann. Hier fallt besonders 
angenehm auf, daÂ ZF.EXE mit 

des jÃ¼ngere F-PC allen Quellfiles noch immer auf 
einer 360 KByte Diskette des 

auf andere Systeme portierbar, wobei 
sich allerdings die InkompatibilitÃ¤te 
auf die cirka 10% von F83 differieren- 
den Intema beschrÃ¤nkt Letztlich sind 
ZF's Definitionen eine 'Untermenge' 
des jÃ¼ngere F-PC, wodurch ZF's Ap- 
plikationen kompatibel sowohl zu 
diesem System, als auch zu dem mit 
dem F-PC mitgelieferten TCOM sind. 
Zumindest bei der spÃ¤tere Ãœberset 
zung von ZF-Quellen durch TCOM 
sind aber noch in dem MaÃŸ 'Nachar- 
beiten' fÃ¤ilig wie diese auch bei 'pu- 
ren* F-PC Quellen notwendig sind. 

ZF, das von der Moerser Forth- 
gruppe auf zwei 3 3 "  Disketten ver- 
sendet wird (auf Anfrage selbstver- 
stÃ¤ndlic auch in anderen Formaten), 
ist angenehm klein. Der Forthkem, 

Stichworte 
ZF 
F-PC 
TCOM 

PCfXT Platz finden wÃ¼rd ! 
Diese Feststellung ist nicht eben un- 
bedeutend, wenn man weiÃŸ daÂ 
von der VerfÃ¼gbarkei der Quell- 
texte die korrekte Arbeit der Uti- 
lity-Definition VIEW abhÃ¤ngt 
ZusÃ¤tzlic zu den Quellfies des 
eigentlichen Systems stehen 
noch cirka 100 KByte an Bei- 
spielen und 'Erweiterungen' be- 
reit, die bei Bedarf zum ZF hin- 
zukompiliert werden kÃ¶nnen 

ZF trennt Wortbodies- und 

gung stehen. Da ZF mit 16-Bit Poin- 
tern arbeitet, bleiben somit fÃ¼ RÃ¼ck 
kehradressen auf dem Returnstack 
maximal 365 'Nest-EintrÃ¤ge Ã¼brig 
TatsÃ¤chlic ist die maximale Anzahl 
von Nestings in ZF auf 350 begrenzt, 
so daÂ eine Kollision des Retum- 
stacks mit dem oberhalb von TIB be- 
ginnenden Datenstack definitiv aus- 
geschlossen ist. 

Der Datenstack wÃ¤chs wieder 'ab- 
steigend' dem Start des freien Code- 
Bereiches entgegen, d.h. der Adres- 
se HERE. Neben diesem ersten Seg- 
ment legt ZF.EXE ein 32 KByte 
groÃŸe Segment fÃ¼ die Wortheader 
an. An der Startadresse dieses Seg- 
mentes wird jedoch zunÃ¤chs die 
Hashtabelle fÃ¼ schnelle Dictionary- 
SuchlÃ¤uf abgelegt und gepflegt, so 
daÂ fÃ¼ die eigentlichen Wortheader 
etwas weniger Platz Ã¼bri bleibt, was 
allerdings in der Praxis kaum von Be- 
deutung sein wird. Ein drittes, wieder 
64 KByte groÃŸe Segment, legt 
ZF.EXE fÃ¼ den Editor an, bzw. fÃ¼ 
die zu bearbeitenden Quelltexte. In 
diesem Segment werden neben den 
eigentlichen Texten mehrere Puffer 
bereit gehalten (Bildschirmpuffer, 
Puffer zum 'EntlÃ¶schen von Zeilen 
usw.), so daÂ auch hier nicht die vol- . 

len 64 KByte zu VerfÃ¼gun stehen. 
Die maximale Zeichenanzahl fÃ¼ in 

ZF.EXE findet mit allen 

Quellfiles noch immer auf 

einer 360 kByte Diskette 

des PCIXT Platz! 

header und lagert beide Definition- 
steile in unterschiedlichen Segmen- 
ten. ZunÃ¤chs wird beim Aufruf von 
ZF.EXE durch das System ein 64 
KByte groÃŸe Segment fÃ¼ den Kern, 
den 'Extended Code', weitere Defini- 
tionen, fÃ¼ den Stack, den TIB und 
den Retumstack angelegtIn diesem 
Segment wÃ¤chs der Retumstack vom 
Segmentende dem TIB entgegen. Die 
Startadresse des TIB betrÃ¤g als Off- 
Set auf das Segment FD24h, woraus 
folgt, daÂ fÃ¼ den TIB und fÃ¼ den Re- 
turnstack knappe 730 Byte zu VerfÃ¼ 

sich geschlossene Quelltexte liegt bei 
cirka 60.000 . Aus der Addition der 
einzelnen Segmente ergibt sich, daÃ 
ZF insgesamt mit 160 KByte freiem 
Arbeitsspeicher auskommt! Wenn 
man berÃ¼cksichtigt daÂ von diesen 
160 KByte bereits 64 KB fÃ¼ den Edi- 
tor reserviert sind, wird deutlich, daÂ 
ZF eine der wenigen Programmier- 
umgebungen ist, die mit den Resour- 
cen des Programmierers nicht so um- 
gehen, als wÃ¼rde die Entwickler der 
Umgebung die Kosten fÃ¼ Arbeits- 
und Massenspeicher selbst tragen. 
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Das legendÃ¤r ZF 
von Friederich Prinz 

Beim ersten Aufruf von ZF zeigt Laufwerke angeben und sich 'kreuz 'gesprungen' werden kann. 
das System in seiner Statuszeile im und quer' Ã¼be seinen Massenspeicher ZF arbeitet intern mit indirekt gefd- 
Kopf an, daÂ dem Programmierer hinweg bewegen. SED ist ein sequen- deltem Code und 16-Bit Pointern. Die 
noch cirka 30 KByte fÃ¼ Definitionen tieller Editor mit 'flieÃŸenden' zusam- FÃ¤delun in den Parameterlisten von 
zur VerfÅ¸gun stehen. Das mag auf menhÃ¤ngende Texten. Das Block- Colon-Definitionen erfolgt Ã¼be die 
den ersten Blick wenig erscheinen. konzept ist in ZF passe. Zwei Fenster EintrÃ¤g der CFAs der enthaltenen 
TatsÃ¤chlic sind dies aber 30 KByte mit Hilfstexten, die durch die Fl-Ta- Definitionen, so daÂ ein relativ flinkes 
aus dem Code-Segment, die sich die ste erreicht werden, bieten dem Pro- Umschalten zur jeweils nÃ¤chste De- 
vom Programmierer erstellten Appli- grammierer alles, was er zu seiner Ar- finition durch NEXT, bzw. 
kationen lediglich mit dem Daten- beit bendtigt, selbstverstÃ¤ndlic in NEST/UNNEST gewÃ¤hrleiste ist. 
stack teilen mÃ¼ssen FÃ¼ die Ã¼berwie deutscher Sprache. Die dem alten Die tatsÃ¤chlich Geschwindigkeit mit 
gende Mehrzahl aller 'forthigen' Pro- WordStar Editor entlehnten Kom- der solche FÃ¤delunge letztlich abge- 
gramme reicht diese Menge mehr als mandos des reinen ASCII Editors sind arbeitet werden, ist vor allem von den 
aus. Entwickler von Applikationen vielen FORTHern gelÃ¤ufi und in der intern arbeitenden Definitionen 
mit grÃ¶ÃŸer Speicherhunger NEXT, NEST und UNNEST ab- 
werden in der Regel ohnehin hÃ¤ngig Hier sind zum Teil 
von DOS weiteren Speicher ZF ist eine der wenigen Program- kommerzielle Systeme, allen 
allokieren. Ein Aufruf von voran LMI's PCJFORTH, dem 
WORDS * . * ist 1205 Worte mierumgebungen, die mit den ZF leicht Ã¼berlegen Allerdings 
Ã¼be den Bildschirm huschen, sollte auch deutlich sein, daÂ 
von denen rund 90% dem er- Resourcen des Programmieres neben den internen Definitio- 
fahrenen Forther zumindest nen heute solche GrÃ¶ÃŸ wie 
aus F83 bekannt sind. Die nicht SO umgehen , als WÅ rden die der CPU-Typ und dessen inter- 
restlichen 10% der Definitio- ne Organisation (2.B. Cache, 
nen sind Worte, die sich auf Entwickler der Umgebung die ~re fe t ch -QU~U~)  eine ebenfalls 
DOS-Interna beziehen (2.B. wesentliche Rolle bei der Ge- 
Allokierung von Speicher), Kosten fÃ¼ Arbeits- und Massen- samtperformance eines SY- 
oder Worte, die das System stems spielen. Benchmarks, 
nutzt und die zumindest nicht speicher selbst tragen. gleich welcher Art, kUnnen 
problemlos durch den Pro- deshalb kaum relevante Aussa- 
grammierer verwendet wer- gen Ã¼be die Performance einer 
den ktinnen. Wie auch immer, fÃ¼ den Anzahl auf das Wesentliche be- Entwicklungsumgebung machen. 
Quereinsteiger oder AnfÃ¤nge ist die- schrÃ¤nkt SelbstverstÃ¤ndlic fehlen Summa sumarum ist ZF ein Forth- 
se Womenge zu groÃŸ so daÂ die hier solche Optionen wie das Ausla- System, das allen konventionellen 
Moerser Forthgruppe dem ZF neben gern von Textteilen und das blockwei- AnsprÃ¼che gerecht wird. Es ist gera- 
dem forthigen WORDS noch ein WOR- se Kopieren von Textteilen nicht. Und de 'umfangreich' genug, um nicht 
TE verpaÃŸ hat. Der Aufruf von WOR- selbstverstÃ¤ndlic ist es mdglich, den stÃ¤ndi zur Neuerfindung der ver- 
TE, ohne jeglichen Parameter, listet Quelltext zu verlassen, ohne eventuel- schiedenen RÃ¤de zu zwingen, aber 
25 'Kategorien' auf, in denen die ge- le Ã„nderunge abkuspeichem. noch nicht 'groÃŸ genug, um damit 
briluchlichsten Worte zur Arithmetik, Mit der Tastenkombination ALT-P Quereinsteiger und AnfÃ¤nge zu er- 
zum Compiler oder zum Assembler erreicht der ZF-Nutzer ein einfaches schlagen und abzuschrecken. Klein, 
definiert sind. Der Aufruf von WOR- DruckermenÃ¼ welches es ihm ermÃ¶g aber leistungsfÃ¤hig mit genau dem 
TE, gefolgt von dem Namen einer die- licht seitenweise nur AuszÃ¼g aus sei- Komfort, den sich der Profi wÃ¼nsch 
ser Kategorien, listet dann die ent- nem aktuellenText zu drucken, Rand- und den der AnfÃ¤nge benÃ¶tigt mit 
sprechenden Definitionen auf. Hier- einstellungen vorzunehmen und die ausreichend guten Werkzeugen zur 
bei muÃ gesagt werden, daÂ die AnzahlderKopienzubestimmen. AI- FehlersuchewievIEW, SEE,DEBUG, 
Inhalte der Kategorien relativ willkÃ¼r les in allem bietet SED exakt den Lei- und DUMP - stellt ZF eine forthige 
lieh sind und den Erfahrungen der stungsumfang, den man vom Editor Entwicklungsumgebung dar, die im- 
Moerser Gruppe entsprechen, die, einer Programmierumgebung erwar- mer hÃ¤ufige von der Moerser Forth- 
entsprechend den RISC Ãœberlegun ten darf - nicht mehr und nicht weni- gruppe angefordert wird. Nicht nur 
gen, einfach die Worte zusammenge- ger. fÃ¼ den AnfÃ¤nge sind neben dem ZF 
fasst hat, mit denen sie in der Praxis Nachdem der Forther einen Quell- selbst auch die inzwischen mehr als 2 
arbeitet. text bearbeitet hat, Ã¼bergib das Wort MB deutschen (!) Kurstexte und Auf- 

Der Editor des ZF, der mit SED D O I T  diesen Text an den Compiler, sÃ¤tz zu den unterschiedlichsten The- 
aufgerufen wird, meldet sich zuniichst der eine Referenz auf eventuelle Feh- men interessant, die ebenfalls auf ei- 
mit einem Fenster zur Dateiauswahl. lerstellen an den Ã¤uÃŸer Interpreter ner Diskette mitgeliefert und in Moers 
Hier kann der Nutzer bequem mit den Ã¼bergibt so daÂ nach dem Auftreten intensiv gepflegt werden. 
Pfeiltasten Dateien anwÃ¤hien lÃ¶sche eines solchen Fehlers sofort an die 
oder in der Editor rufen, Pfade und entsprechende Stelle irn Quelltext a 
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Applikation /C7 
Si-NuÂ 
von JÃ¶r Staben 
HagelkreuzstraÃŸ 23, 40721 Hilden, Tel. 0 21 03 - 5 56 09 

Wie lange braucht man wohl, um ein gegebenes Problem (hier: 
Ausgabe einer Sinuskurve auf dem Bildschirm) im System seiner 
Wahl (hier: F-PC) zu lÃ¶sen JÃ¶r Staben hat fÃ¼ uns Protokoll 
gefÃ¼hrt 

Kaum hatte ich Gelegenheit, mich 
mit meinem Modem in den nationalen 
und internationalen Netzen herumzu- 
treiben, schon stolperte ich Ã¼be 
solch' harsche Aussagen wie: "Die F- 
PC-Grafik von Dr.Smiley lÃ¤uf nicht." 
Statt einer solchen Pauschalaussage 
wÃ¼nsch ich mir lieber in unserer 
Mailbox eine Ecke F-PC-Bugs, in der 
ich dann eine detaillierte Beschrei- 
bung des Fehlverhaltens finde. Mit ei- 
ner solchen Beschreibung kann man 
dann die Fehlerkorrektur sinnvoll in 
Angriff nehmen. 

Das F-PC und seine (VGA-)Grafik 
haben unter den Entwicklungssyste- 
men eh' eine Sonderstellung, da hier 
mindestens zwei Leute (Tom Zimmer 
& Mark Smiley) unabhÃ¤ngi vonein- 
ander arbeiten; dies zeigen gerade die 
neuesten Grafikarbeiten von Tom 
Zimmer wie z.B. das Malprogramm 
DRAW .SEQ. 

Das Konzept mh!l 
Eine Sinus-Kurve auf den VGA- 

Schirm zu bringen, braucht es nur we- 
nig - denkt man. Man nimmt Funktio- 
nen, 

D die auf Grafik umschalten (das alte 
Leiden der PC's unter DOS), 

D die einen Punkt zeichnen, 
D die die Werte der Sinusfunktion lie- 

fern. 
Setzt man den Grafik-Treiber von 

Stichworte 
F-PC 
VGA-Grafik 
Probleme beim Aufbau 
einer Modul-Bibliothek 
Sinus/Cosinus-Funktion 

Dr.Smiley ein, sind die ersten beiden 
Punktemitvga640 und words d o t  
schnell gelÃ¶st schwieriger wird es bei 
der Sinusfunktion. Das F-PC kennt 
von Haus aus kein s i n  oder cos. 
Woher nehmen? Wie immer ist der 
"grÃ¼ne Zech, "Forth83", die erste 
Wahl; nur werden dem Leser hier ab 
S.147 sofort die "Ã¤qui-distante StÃ¼tz 
stellen" um die Ohren geschlagen und 
eine Sequenz wie h e r e  ' : @ , I 
Does> lÃ¤Ã schon auf den ersten 
Blick Schwierigkeiten fÃ¼rchten Zu- 
dem weckt die Aussicht, eine Tabelle 
mit 100 Werten von Hand anlegen zu 
dÃ¼rfen wenig Vorfreude. 

Die Suche 

An dieser Stelle w8re es fÃ¼ den 
hoffnungsfrohen Forthler schon, mit 
seinem Modem in die Forth-Mailbox 
zu gehen und dort aus F- 
PCM-JBWATH schnell eine Datei 
SINC0S.SEQ downioaden zu kÃ¶n 
nen. Aber da die Mailbox noch nicht 
soweit ist(?), war in dieser Situation 
die Suche nach Forth-Quellen in der 
guten alten Diskettenbox angesagt. 

Nach kurzer Zeit - 45 Min. - hatte 
sich dank der diversen F-PC-Utilities 
wie LOOK und LIST einiges ange- 
sammelt. Leider hatte LOOK nicht ein 
Programm gefunden, sondern direkt 
vier Programme! Welches soll man 
denn nun nehmen, und warum gibt es 
so viele verschiedene Programme fÃ¼ 
den SINUS?? 

Egal - erst mal sehen, was die LÃ¶ 
sung SINCOS.SEQ von Dr.C.H.Ting 
aus dem Jahr 1986 bringt: Die Ausga- 

Sinus- und Cosinusfunktionen 

\ \  16bit integer sin and cos; hiqhlevel and assembler code; tested Version 

J.Staben 

Haqelkreuzstr.23 

4010 HILDEN 

Germany 

Create SinusTable \ sine 0 - 90 multiplied by 10,000 integral degrees 

0 , 175 , 349 , 523 , 698 , 872 , 1045 , 1219 , 1392 , 1564 , 1736 , 1908 , 
2079 , 2250 , 2419 , 2588 , 2756 , 2924 , 3090 , 3256 , 3420 , 3584 , 3746 , 
3907 , 4067 , 4226 , 4384 , 4540 , 4695 , 4848 , 5000 , 5150 , 5299 , 5446 , 
5592 , 5736 , 5878 , 6018 , 6157 , 6293 , 6428 , 6561 , 6691 , 6820 , 6947 , 
7071 , 7193 , 7314 , 7431 , 7547 , 7660 , 7771 , 7880 , 7986 , 8090 , 8192 , 
8290 , 8387 , 8480 , 8572 , 8660 , 8746 , 8829 , 8910 , 8988 , 9063 , 9135 , 
9205 , 9272 , 9336 , 9397 , 9455 , 9511 , 9563 , 9613 , 9659 , 9703 , 9744 , 
9781 , 9816 , 9848 , 9877 , 9903 , 9925 , 9945 , 9962 , 9976 , 9986 , 9994 , 
9998 , 10000 , 

\ -  cells ' 2* Alias cells 
false \ true 

# IF 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jrq 03.09.92 og:24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SinusTabelle mit 

Hiqh-Level-Zuqrif f 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 
: isin ( nl-degrees ---, n2-sine*lOK ) 

360 mod 

dup 
0 
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Si-NuÂ 
von JÃ¶r Staben 

befunktion SHOW-SINE hinterlÃ¤Ã - 
entgegen dem Stackkommentar - ei- 
nen Wert auf dem Stack. Die ersten 
Schritte, 4 5 SIN . und 4 5 COS . , 
bringen nicht das gewÃ¼nscht Ergeb- 
nis von 7071. Damit ist - nach weite- 
ren 30 Min. - 
dem Rennen. 

die erste LÃ¶sun aus 

Von der nachsten LÃ¶sung die sich 
durch ganz viel Assemblercode aus- 
zeichnet, ist mir der Autor nicht sicher 
bekannt; bestimmt war es Mr. 
B.Gunton oder einer der anderen, die 
schon sehr frÃ¼ mit Grafik in Forth 
beschÃ¤ftig haben. Leider l a t  sich 
auch die aufregend aussehende Datei 
SINARC.SEQ nicht kompilieren; be- 
stimmt weil sich der Gebrauch der 
"local labels" in der Zwischenzeit ge- 
Ã¤nder hat. (Hat jemand in der FG Ah- 
nung, wie das mit den Local Labels 
im F-PC so ist?) 

Allen, die jetzt Ã¼be die Inkonsi- 
stenz des F-PC jammern, sei gesagt, 
daÂ es den TurboPASCAL-JÃ¼nger 
auch nicht besser geht. Eine TP3.0- 
Datei lÃ¤uf nicht unter 4.0, eine TP4.O- 
Datei nicht unter 5.0 und was das Bor- 
landPASCAL (=TP7.0) anrichten 
mag, mogen die TurboPASCAL-JÃ¼n 
ger selbst ausprobieren. Und am Tur- 
boPASCAL arbeitet nur Borland ... 

In der Grafikbibliothek von 
IMathyl, Hamburg, fand ich dann ei- 
ne Losung SIN&COS.SEQ, die viel 
Ã„hnlichkei mit der von R.Zech hatte 
und sich sofort kompilieren lieÃŸ 

Nicht nur das, ich konnte auch 
noch zwischen Forth und Assembler- 
code wÃ¤hlen Das wÃ¼nsch man sich 
eigentlich fÃ¼ jedes Programm: Erst 
die LÃ¶sun in Hochsprache, dann 
eventuell die ErgÃ¤nzun in Maschi- 
nensprache. 

In geringfÃ¼gi anderer Form (Wer- 
te-Tabelle und Zugriff in Assembler) 
ist diese Sinusfunktion auch im Lie- 
ferumfang des F-PC enthalten; Sie 
finden sie im Verzeichnis TCOM in 
der Datei TSHAPES.SEQ. 

Nun macht eine Basisfunktion in 

Fortsetzung: Sinus- und Cosinusfunktionen 

180 > I F  180  - -1 ( f l d g  1 
ELSE 1  ( f l a g  ) 

THEN > r  \ t e m p o r a r y  s t o r e  

~ U P  

90 > I F  180  swap - 
THEN 

c e l l s  s i n u s t a b l e  + @ \ a c c e s s  t o  t a b l e  p o s i t i o n  

r >  ? n e g a t e  

#ELSE 

! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j r q  03.09.92 09:30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S i n u s T a b e l l e  
m i t  LowLevel-Zugriff  

.......................................................................... 

l 
Code i s i n  ( n l - d e g r e e s  ---, n2-sine*lOK ) 

POP bx 
x o r  c x ,  c x  

mov dx,  # $168 

BEGIN cmp bx ,  c x  

WHILE a d d  bx,  d x  
REPEAT 

BEGIN cmp bx,  d x  
>= WHILE s u b  bx,  d x  

REPEAT 
mov dx,  # $B4 

cmp d x ,  bx  

C I F  i n c  c x  

s u b  bx, dx  
THEN 

mov a x ,  # $5A 
cmp ax ,  bx 

C I F  s u b  dx,  bx 
mov bx,  d x  

THEN 
s h l  bx, # 1 

a d d  bx, # s i n u s t a b l e  
mov a x ,  0  [bxl  
cmp c x ,  # 0 

0 0  I â  n e g  a x  

THEN 
push  a x  

n e x t  end-code 

: i c o s  n e g a t e  90 + i s i n  ; 

' i s i n  A l i a s  s i n  

' i c o s  A l i a s  c o s  

vga-sinus-kurve 
\ \  anew d0t . s inu .s  

Zeichnet eine sich bewegende SINUS-Kurve auf den Grafik-Bildschirm. Dadurch, dass die Existenz des Vokabulars 
GRAFIK geprÅ f̧ wird, lÃ¤ss sich das Programm sowohl fiJr den Grafik-Treiber von Dr. M.Smiley als auch fÅ  ̧ den 
Grafik-Treiber von Dipl.Ing. I.Mathyl laden. 
Verbesserungsmbglichkeiten: 
Mit den Cursortasten die Amplitude U. Frequenz, mit der SPACE-Taste die Farben andern. 

l 
\ -  t a s k  : t a s k  ; 

f o r g e t  t a s k  

f p a t h +  e : \ ' i t h \ E p c \ w r k \ s i n & c o s  

f l o a d  s i n & c o s .  seq  
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einem Programm nicht viel Sinn, 
wenn man nicht sicherstellt, daÂ sie 
auch richtig funktioniert. 

Test 

Diese Sinustabelle habe ich mit ei- 
nigen - hoffentlich typischen - Werten 
und einem CASIO-Taschenrechner 
Ã¼berprÃ¼f Gibt es denn keine anderen 
TestmÃ¶glichkeite als einen Taschen- 
rechner zu Hilfe zu nehmen? 

Aber dennoch: Nun, Ã¼be zwei 
Stunden spÃ¤ter steht eine minimal ge- 
testete, funktionierende Sinusfunktion 
zur VerfÃ¼gung Damit dÃ¼rfte auf 
dem Weg zur Sinuskurve in VGA- 
Grafik-QualitÃ¤ keine weiteren Pro- 
bleme auftauchen. Aber eines ist aber 
hier schon deutlich geworden: In die- 
sem Jahrzehnt, in den 90er Jahren, ist 
nicht mehr der groÃŸ Wurf, der genia- 
le Rundumschlag angesagt, sondern 
mÃ¼hsame AufrÃ¤umen Die fehler- 
freie, solide, einfache LÃ¶sun zÃ¤hit 
denn nur darauf lassen sich weitere 
Arbeiten aufbauen. 

Jetzt haben wir eine so schÃ¶n Si- 
nus/Cosinus-Funktion; wie bewahren 
wir sie am besten auf? In einer Daten- 
bank? Oder mit einer Diskettenver- 
waltung oder wie? 

Aber diese Frage ist vielleicht 
schon mit dem Aufkommen der Inde- 
xer geklÃ¤r worden; dies sind Spezial- 
Programme, die Dateien nicht nur un- 
ter ihrem Dateinamen irgendwo able- 
gen, sondern den Dateien noch eine 
Kurzbeschreibung, den Autorenna- 
men mitgeben. Vor allem legt ein In- 
dexer einen Verweis fÃ¼ jedes Wort 
im Text an, das so als Stichwort die- 
nen kann. 

Der Indexer von WordPerfect 6.0 
h6rt auf den Namen QuickFinder und 
indiziert ein 2KB groÃŸe Dokument 
wie diesen Text in Sekundenbruchtei- 
len. Nach der Indizierung kann nach 
jedem Wort des Textes, einem Wort- 
schema oder einer Kombination mit 
UND, ODER, NICHT gesucht wer- 
den. Sie sehen, auch Leute, die Text- 
bearbeitung machen, haben das Prob- 
lem, ihre Sachen wiederzufinden. 

Das Programm zum schwebenden 
Sinus ist ja schon ganz nett; schÃ¶ne 
wÃ¤r eine Benutzerschnittstelle, damit 
dieser interaktiv sowohl Frequenz als 

Fortsetzung des Listings vga-sinus-kurve 
d e f i n e d  g r a f i k  n i p  

ÃˆI g r a f i k  a l s o  
: i n i t  ( -- I 

h i resmode  
a u t o - i n i t  

graf-mode 

r e d  c o l o r  ! 

: p l o t . d o t  ( x y Ã ‘  

r o t  d r o p  
p l o t  

: end ( -- I 
t e x t  -mode 

#ELSE : i n i t  ( -- 1 
vga640 

: p l o t  . d o t  ( x y Ã ‘  

c d o t  

: end  ( -- I 
t e x t  

tTHEN 

: s c a l e  ( n -- s c a l e d l n ]  ) \ Anpassung a n  480/2 P i x e l s  

dup  0c > r  
a b s  

240  um* \ Kandida t  f u r  Ampl i tude  
10000 um/mod n i p  

r >  I F  n e g a t e  THEN 
480 swap - 
240 - 

: . s i n u s  ( c o l o r  x-coord  a n g l e  -- ) 

i s i n  s c a l e  
p l o t  . d o t  

: p l o t  . s i n u s  ( -- 
i n i t  

cls 
t ime-rese t  

640 0  

D0 

l t r e d  i i . S i n u s  
LOOP 

. e l a p s e d  

. I I S t a c k :  " . s  

key d r o p  
e n d  

: Wavinq ( -- I 
i n i t  

0  
BEGIN 

640 0 D0 
b l a c k  i 2  p i c k  

i ( Frequenz  ) + l- OmaX . ~ i n u S  

l t r e d  i 2 p i c k  
i (  " ) + . s i n u s  

LOOP 

1 +  360 mod 

key?  UNTIL 

d r o p  
end 

p r e v i o u s  f o r t h  
: wave wavinq bye  ; 

\s 
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Gemischtes 

Der Tischer 

Michael Tischer, 
PC intern 3.0, Systemprogrammierung, 
I. Auflage, 1992, 
Data Becker, DÃ¼sseldorf 
720 kB, Hardcover 1404 Seiten, > 2 kg, 
ISBN 3-8901 1-591 -8, DM99.- 

Als deutschsprachiges Buch fÃ¼llt PC 
intern 1.0 damals ein Vakuum und wurde 
kurz prÃ¤gnan 'Der Tischer'. Mittlerweile 
sind wichtige Dinge ergÃ¤nz worden, die 
auch fÃ¼ oder gerade AnfÃ¤nger die 3.0 
empfehlenswert erscheinen lassen. Wir 
schreiben DOS 5 bis 6, vieles sollte nicht 
mehr so gemacht werden, wie im DOS 3.x 
Mittelalter. GroÃŸ Partitionen, VGA, Mou- 
se, EMS, XMS sind Standard, und die al- 
lerwichtigsten 'UNdocumented' 
Funktionen sollte ein jeder bei der Hand 
haben. Das Buch hat sich mittlerweile auch 
davon gelÃ¶st daÂ es sich zu sehr an der 
UrBibel von Ray Duncan inklusive Fehlern 
orientierte. Mit 250 Seiten mehr ist es fast 
gleich dick und schwer, es ist kleiner ge- 
setzt aber eher besser lesbar. 

Die Assembler Beispiele sind fÃ¼ 
FORTH, soweit das System normale 
(MASM) PREfix-Notation verdauen kann, 
gut nutzbar. Die Beispiele ab Diskette kÃ¶n 
nen nach ein wenig Editieren schnell zum 
laufen gebracht werden. AuÃŸe C ,  Pascal 
und Assembler gibt es hier auch BASIC 
Beispiele, das mag fÃ¼ manche wichtig 
sein. 

P- 

FÃ¼ ein solch gewichtiges Nachschlage- 
Werk ist die QualitÃ¤ des Inhalts- und 
Schlagwortverzeichnisses von sehr hoher 
Bedeutung. Noch so vielseitige Informa- 
tion ist unnutz, ja konterkarriert sich, wenn 
man nicht (schnell genug) Zugang findet. 

Trotz 10 Seiten Index und 7 Seiten In- 
haltsverzeichnis handelt sich das Buch 
deutliche Minuspunkte ein. Nun hat ein 
deutsches Buch es sehr schwer, mit den 
vielartigen und zudem oft abenteuerlichen 
Ubersetzung der ursprÃ¼nglic Englischen 
Begriffe klarzukommen. Entweder man 
fÃ¼hr die Ã¼bliche Englischen Begriffe 
(auch) auf, oder versucht die Sorgfalt frÃ¼ 
herer DDR FachbÃ¼che in diesem Punkt zu 
erreichen. Zudem muÃ ein Eintrag auch 
auf (alle) wichtige Stellen verweisen, und 
wenn eine sehr wichtige, wenn auch kleine 
Bemerkung irgendwo fÃ¤llt muÃ auch dort- 
hin verwiesen werden: nicht verschollen in 
einem Berg von Papier und (im Augenblick 
gerade) unwichtigen Informationen. Die- 
ses Manko kostet Zeit bzw. lÃ¤Ã dann doch 
zu anderen BÃ¼cher greifen. 

Alldie IndexErgÃ¤nzungen die ich mir zu 
2.0 geschaffen hatte, sind nun wieder hin- 
fÃ¤lli und die Suche beginnt von Ne,uem. 
Trotzdem ein Tipp: alles, was beim Uber- 
fliegen wichtig erscheint, selbst im Index 
ergÃ¤nze und zwar dort, wo man suchen 
wÃ¼rde 

Soweit ein deutsches Buch gewÃ¼nsch 
ist, ein empfehlenswertes Buch zum star- 
ten, da es alle relevanten Bereiche erstein- 
mal abdeckt. (siehe auch 
Buchbesprechung Seite 33) 

Wanted for C64 
Wer hat innerhalb der letzten Jahre 

fÃ¼ diesen KÃ¤fe unter den Computern 
noch etwas in Forth entwickelt? Wer 
hat vor allem unter Geos-64 schon mal 
Schritte in Forth getan? FÃ¼ alle Hilfen 
diesbezÃ¼glic wÃ¤r ich sehr dankbar. 
Der Hintergrund ist folgender: Im 
Geos-User-Club habe ich eine Reihe 
von Leuten getroffen, die an Informa- 
tionen Ã¼be die Sprache interessiert 
sind. Eventuell kann ich in diesem 
Geos-Club eine kleine Forth-Sektion 
aufbauen. AuÃŸerde entwickle ich zur 
Zeit ein Standard-Forth (nach 
FIG/F83), das unter Geos einige Fea- 
tures des Fort(h)schrittes einfangen 
soll. Jeder, der noch irgendwelche al- 
ten Quelltexte, z.B. ein altes FIG-As- 
sembler-Listing rumfliegen hat, kÃ¶nnt 
mir eine Kopie der entsprechenden 
Disk senden ... 
MfG ... Klaus Heinisch 

Schachtstr. 34,30655 Stadthagen, 
Tel. 05721 -82633 ( Btx ..0001) 
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Werkstatt /V 

von Dipl. Phys. JÃ¶r Plewe 
Haarzopfer Str. 32, 45472 MÃ¼lhei an der Ruhr, 02081497068 

Dreibuchstabige KÃ¼rze sind 'in' und wirken immer sehr professio- 
nell und geheimnisvoll. Deshalb will ich zunÃ¤chs auch gar nicht 
verraten, um was es geht und hoffe, daÂ mir diese Taktik wenig- 
stens fÃ¼ den ersten Abschnitt die Leserschaft sichert. 

Auch will ich dieses Mal nicht von 
eigenen Ideen und Taten berichten, 
sondern mich etwas auf den Lorbee- 
ren anderer tummeln. Kurzgesagt geht 
es um einen Artikel, der in der 'Forth 
Dimensions', dem Fachmagazin des 
groÃŸe Bruders der Forth-Gesell- 
schaft, der HG, im September '91 er- 
schienen ist. Da nur wenige Mitglie- 
der der FG auch gleichzeitig Mitglie- 
der der FIG sind und ich diesen 
Artikel fÃ¼ besonders interessant hal- 
te, will ich versuchen, die wesentli- 
chen Gedanken hier wiederzugeben. 

Dabei will ich zunÃ¤chs die Inten- 
tion des Autors Kevin Haddock aus 
Chico, Kalifornien, darstellen. Da- 
nach werde ich die Funktion mit eige- 
nen Worten beschreiben und dabei 
pÃ¤pstliche vorgehen als Kevin Had- 
dock selbst. Zuletzt werde ich ein paar 
Bemerkungen zur UCS-Implementa- 
tion auf verfÃ¼gbare Forthsystemen 
machen. 

Wer hat ein Problem mit 
Forth? 

Kevin Haddock ist ein Forthprofi. 
Deshalb bemerkt er Dinge, die 
dem 0-8-15-Programmierer erst dann 
auffallen, wenn er mit der Nase darauf 
gestoÃŸe wird. 

Forth ist eine interaktive Sprache. 
Man kann jederzeit aus der Komman- 
dozeile auf den gesamten Sprachum- 

1 Stichworte 
Kontrollstrukturen 
F68K 
Forth Dimensions 

fang zugreifen. Also los: 

base @ DECIMAL 1 6  = 

I F  
. ( hex ) 

ELSE 
. ( ? ? ?  ) 

THEN 
Huch, was ist das? 
I F  c o m p i l e  o n l y !  

Na ja, fast der gesamte Sprachum- 
fang. Kontrollstrukturen sind eben et- 
was besonderes. DafÃ¼ erzeugt Forth 
aber besonders effektiven Code. 
3 a r r a y  X 
: funny-range ( -- Â £ l a  ) 
0 X @ 15  0 X @ 1 7  and 
1 X @ 27 1 X @ 39  and and 
2 X @ 7 1  2 X @ 82 and and; 

Zur Verdeutlichung der entspre- 
chende C-Code (peinlich aber wahr): 
i n t  X [ 3 ]  ; 

. . .  
Sei nun x[0]=0. Damit ist die Be- 

dingung immer FALSE, da bei 
UNDierten AusdrÃ¼cke ein einziges 
FALSE (x[O] 15) ausreicht, um den 
gesamten Ausdruck zu FALSE auszu- 
werten. Diese Tatsache aber wird vom 
Forthwort FUNNY -RANGE schlicht 
ignoriert. Im Gegensatz zum C-Pen- 
dant werden alle Vergleiche durchge- 
Ehrt, obwohl das Ergebnis schon 
nach dem ersten feststeht. Nur soviel 
zum Thema 'besonders effektiver Co- 
de'. 

Sie werden es gemerkt haben: Ke- 
vin Haddock hadert mit den Forth- 
Kontrollstrukturen. Die zig verschie- 
denen AnsÃ¤tz z.B. beim CASE, die 

dann auch noch von System zu Sy- 
stem verschieden sind, haben seinen 
Unmut dann auf die Spitze getrieben. 

DaÂ Ã„rge der Vater der KreativitÃ¤ 
ist, erkennt man an der LÃ¶sung die in 
besagter 'Forth Dimensions' dann 
vorgestellt wird. Sie zeigt meines 
Erachtens alles, wofÃ¼ Forth steht: 
Einfachheit, MÃ¤chtigkei und syntak- 
tische Eleganz. Und UCS steht natÃ¼r 
lich fÃ¼ 'Universal ControlStructure'. 

Universal Control 
Structure 

Kevin Haddock orientiert sich bei 
der Realisierung seiner UCS etwas an 
bekannten Mustern aus 'C' oder 
UNIX-Shellskripten. Bevor ich jetzt 
allerdings versuche, seinen Ansatz ab- 
strakt hier darzulegen, zeige ich lie- 
ber, wie es spÃ¤te einmal aussieht und 
erlÃ¤uter dann die Funktionsweise an- 
hand dieses Beispiels. 
: . c h a r  ( c h a r  -- ) 
{ { d u p  32 1 dup 1 2 6  I 
vv } d r o p  a s c i i  . } e m i t  

. CHAR gibt ein Zeichen, dessen 
ASCII-Wert zwischen 32 und 126 
liegt, als solches aus. Alle anderen 
Zeichen werden als Punkt (.) ausgege- 
ben. 

Die strukturierenden Elemente in 
dieser Definition sind die Zeichen 
' { } 1 ' und vv. Alles andere ist ge- 
wÃ¶hnliche Forthcode. Die ge- 
schweiften Klammem markieren An- 
fang und Ende eines sogenannten 
Kontrollblocks. Diese Stellen sind 
mÃ¶glich Sprungziele fÅ̧  alle denkba- 
ren Verzweigungen. Die Verzweigun- 
gen werden in . CHAR durch ' 1 ' und 
v v  dargestellt. 

' & ', V, vvv, vvvv, vvvvv, ", A, 
A A A  A A A A  , und A A A A A  sind weitere 
MÃ¶glichkeite fÅ  ̧ die Darstellung 
von Verzweigungen, sind aber 
schlecht alle zusammen in einem ein- 
zigen Beispiel unterzubringen. 

Wie geht das nun? Eigentlich ist es 
aus dem Beispiel schon fast zu erken- 
nen. ' 1 ' spricht sich IFNOT.  Findet 
' 1 ' ein TRUE-Flag auf dem Stack 
vor, so wird der aktuelle Kontroll- 
block verlassen und das Programm 
unmittelbar hinter dem aktuellen 
Kontrollblock (hinter der nÃ¤chste 
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UCS? 
von JÃ¶r Plewe 

' } ') fortgesetzt. Ist das Flag FALSE, 
so passiert gar nichts. Dies kann am 
Beispiel leicht erlÃ¤uter werden. 

Angenommen, das Ã¼bergeben 
Zeichen (char) sei 50. Der Vergleich 
dup 32 C 

liefert FALSE. Das Programm 
lÃ¤uf dann geradeaus weiter und der 
nÃ¤chst Vergleich (126?) wird ausge- 
fÃ¼hrt WÃ¤r das Zeichen 17 gewesen, 
so hÃ¤tt der Vergleich TRUE ergeben. 
' 1 ' hÃ¤tt dann hinter die nÃ¤chst ' }  ' 
venweigt, wo dann durch 
d r o p  a s c i i  . 

die 17 durch den ASCII-Code des 
hnktes ersetzt worden wÃ¤re Das fol- 
gende EMIT hÃ¤tt diesen Punkt dann 
dargestellt. Das Zeichen ' & '  (sprich 
IFSO) reagiert so Ã¤hnlic wie ' I ', nur 
da die Bedeutung des Hags entgegen- 
gesetzt ist. ' I ' und '& '  stellen also 
BEDINGTE Venweigungen jeweils 
zum Ende des aktuellen Kontmll- 
blocks dar. Was passiert nun weiter 
mit einem druckbaren Zeichen, z.B. 
unserer SO? 

Nachdem es die bedingte Vemwei- 
w g  
dup 32 C I 

Ã¼berwunde hat, wird auch 
dup 126 > I 

kein Problem mehr sein. 
Das Rogramm findet nun das Wort 

'vv'. Die kleinen V'S sollen Heile 
nach unten symbolisieren und spre- 
chen sich 'SINK'. Zwei V (SINK 2) 
bedeuten dann nicht nur den Austieg 
aus dem aktuellen Kontmllblwk, son- 
dem auch aus dem nÃ¤chs hoheren, 
einschlieÃŸende KontrollbTock. In un- 
serem Beispiel entspricht dies schlicht 
dem Sprung zur zweiten ' } '. 

Ein 'V' entspricht also einem UN- 
BEDINGTEN Sprung ans Ende eines 
Kontrollblocks, wobei die Anzahl der 
V'S angibt, wieviel Kontrollblockebe- 
nen dabei zu Ã¼berwinde sind. 

Passend dazu hat Kevin Haddock 
noch ein oder mehrere ',,' (sprich: 
'KOAT') eingefÃ¼ha die entspre- 
chend unbedingte SprÃ¼ng zum An- 
fang eines Kontrollblocks ' { ' symbo- 
lisieren. Mit ihrer Hilfe kÃ¶nne 
Schleifen dargestellt werden: 
: . a s c  ( a d d r  Count -- ) 
{ o v e r  C @  . c h a r  

\ Zeichen ausgeben 
1- swap l +  swap 

\ addr++,  count--  
?dup & 

\ ! = O  IFSO f e r t i g  
A 

\ zurÃ¼c zum Anfang 
1 

Um auch den letzten Zweifler von 
der sprichwÃ¶rtliche UniversalitÃ¤ 
von UCS zu Ã¼beneugen sei ein wei- 
teres Beispiel angefÃ¼hrt das die An- 
wendung von UCS auf einen CASE- 
Fall zeigt (Abb. 1). 

Ich Ã¼berlass es dem Leser, sich die 
Funktion selbst zu GemÃ¼t zu fiihren. 

Ist etwas aufgefallen? Gut. Sicher 
haben Sie bemerkt, daÃ fÃ¼ die Ausga- 
be der Strings das interpretierende 
' . ( '  an Stelle des an solchen Stellen 
Ã¼bliche ' . I t '  verwendet wurde. Da- 
nach haben Sie sich vielleicht gefragt, 
ob es kein Druckfehler ist, daÃ diese 
Codesequenz nicht mit ' : Name ' ein- 
geleitet und mit '; ' abgeschlossen 
wird? 

Sie sind auf der richtigen Spur: das 
alles wird gar nicht kompiliert, wie in 
den vorangegangenen Beispielen, 
sondern aus eine& Block interpretiert. 
Neben der UniversalitÃ¤ ist dies der 
zweite Ciou der UCS: sie sind inter- 
pretierbar! Das bedeutet, daÃ eine um- 
fangreiche aber keineswegs zeiikriti- 
sche Definition wie im Beispiel bis 
auf ein freundliches 
CU> l o a d  

keinen Speicherplatz verbraucht! ! 

Beispiel einer CASE-Anweisung in UCS 
I 

{ c r  . ( Ente r  a l e t t e r :  ) key $7f and 

( dup 27 = & . (  bye! I v w  1 
[ dup a s c i i  a = s . ( alpha ) vv 1 
I dup a s c i i  e = & . ( edward I vv I 
{ dup a s c i i  i = & . ( i d a  ) W 1 
1 dup a s c i i  o = h . ( ocean vv 1 
( dup a s c i i  U = S . (  union ) vv 1 
Cr b e l l  dup emit . (  i s  not a vowel! ) 

Dies ist wohl mehr als ein netter Ne- 
beneffekt, auf den Kevin Haddock 
nicht ohne Grund recht stolz zu sein 
scheint. Als mÃ¶glich Anwendungen 
nennt er Kompiiationsskripte, nicht- 
zeitkritische Routinen, speicherkriti- 
sche Programme oder Debugging oh- 
ne Kompilieren. Kevin Haddock 
selbst hat auf diese Weise ein objekt- 
orientiertes System mit dynamischem 
Binden (late binding) erstellt, auf das 
er aber nicht weiter eingeht (leider). 

Noch ein kleinen Schmankerl am 
Rande: Kevin Haddock fÃ¼hl sich 
durch die beiden geschweiften Klam- 
mem an Gesichter erimert. Zwei sol- 
cher Gesichter zusammen zeigen ihm 
die doppelseitige Maske des Theaters, 
die Kombdie und TragÃ¶di symboli- 
sieren. Entsprechend fÃ¼hr er fÃ¼ die 
geschweiften Klammern ' { ' und ' } ' 
die Sprechweisen 'COMJ2DY' und 
'TRAGEDY' ein. Ich fmde, d e i n  
diese phantasievollen Bezeichnungen 
verleihen der ganzen Geschichte ei- 
nen gewissen Reiz. Ich jedenfaiis 
wÃ¼rd gerne mehr davon sehen. 

lmplementation 

Jetzt geht's an's Eingemachte. 
Nach der Beschreibung des UCS ist 
man zunÃ¤chs erstaunt, wenn man das 
Listing abtippt. Nach dem Waimtip- 
pen (ca. 3 Screens) ist man schon fer- 
tig! HÃ¤i man sich an die Regein fÃ¼ 
Quelltextformatierung, die zu befol- 
gen wir ja alle gelobt haben, wird es 
etwas mehr, aber immer noch nicht 
viel. Nachdem man vorhin noch etwas 
Angst hatte, so leicht ins tiefe 'C' ab- 
zurutschen, weiÃ man jetzt wieder si- 
cher: es ist Forth! 

Trotzdem, trotzdem, so ganz ein- 
fach ist die ganze Geschichte nicht. 

UCS in kompilierender und inter- 
pretierender Form funktionieren ganz 
verschieden, so daÃ man sie auch ge- 
trennt beschreiben kann. Nachher 
schlagen beide Hemen in einem einzi- 
gen Wort, was durch die etwas in Ver- 
ruf geratenen state-smart-Worte er- 
reicht wird. 

Interpretieren 
Das Einfachere zuerst. Zur Erinne- 

rung: durchzufÃ¼hre sind bedingte 
P 
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und unbedingte SprÃ¼ng vorwÃ¤rt 
oder rÃ¼ckwÃ¤rt SprÃ¼ng fÃ¼ den Inter- 
preter sind nun leicht dadurch zu ver- 
wirklichen, indem man den Interpre- 
teneiger >IN, der den Offset in den 
Quelltext angibt, ab dem WORD sein 
GlÃ¼c versucht, an die passende Stelle 
setzt. 

GlÃ¼cklicherweis sind alle mÃ¶gli 
chen Sprungziele durch ' { ' oder ' } ' 
dargestellt. Die Worte ' 1 ' und ' & '  
mÃ¼sse nun einfach im Quelltext nach 
der nÃ¤chste ' } ' suchen und >IN auf 
die Stelle dahinter zeigen lassen. 
'vvv' z.B. sucht nach der dritten ' } ' 
vorwm,  ' A  sucht die zweite ' { ' 
rÃ¼ckwÃ¤rt 

Nach dem Justieren von >IN darf 
der Interpreter dann frÃ¶hlic weiter- 
laufen. COMEDY und TRAGEDY 
sind in diesem Fall Dummyworte, da 
sie einfach nur vorhanden sein mÃ¼s 
sen, um die Sprungziele zu markieren. 

Dieses Verfahren ist zwar sehr ein- 
fach, bringt aber auch einige Ein- 
schrÃ¤nkunge mit sich, die sich aber 
nach meinem DafÃ¼rhalte ertragen 
lassen. Zum einen muÃ der gesamte 
Quelltext am StÃ¼ck daÃ heiÃŸ nicht 
Ã¼be mehrere BlÃ¶ck oder mehrere 
Zeilen bei Eingabe von der Komman- 
dozeile, vorhanden sein. FÃ¼ 'norma- 
le' Forthsysteme bedeutet das eine 
maximale QuelltextlÃ¤ng des hÃ¶ch 
sten Kontrollblocks von lkB, bei dem 
von mir verwendeten F68K 2kB. 
Weiterhin dÃ¼rfe keine weiteren ' { ' 
oder ' } ' beliebig im Quelltext auftau- 
chen, da die UCS sich an diesen Zei- 
chen orientieren. Es wird eben einfach 
bis zu einer geschweiften Klammer 
vorwÃ¤rt oder rÃ¼ckwÃ¤r gescannt. 
Syntaktische oder semantische Be- 

sonderheiten finden dabei keine Be- 
rÃ¼cksichtigung Ein unverhofft auf- 
tauchendes Wort mit dem Namen 
{E00 kann da fÃ¼ einige Verwirrung 
sorgen. 

Kompilieren 

Das Verhalten der UCS-Worte 
wÃ¤hren der Kompilation verlangt 
uns Hobbyprogrammierem einen 
zweiten Blick ab, wenn wir ihre Funk- 
tionsweise verstehen wollen. 

Im Grunde existieren in den mei- 
sten Forthsystemen nur zwei Primiti- 
ve, mit deren Hilfe sich eigentlich je- 
de Verzweigungsstruktur erstellen 
lÃ¤ÃŸ Es sind dies 'BRANCH' fÃ¼ eine 
unbedingte Verzweigung und 
'?BRANCH' fÃ¼ eine bedingte Ver- 
zweigung. Beide erwarten ein In-Li- 
ne-Argument, da die Zieladresse der 
Verzweigung angibt. 

Zur Erinnerung und als Beispiel fÃ¼ 
die gebrÃ¤uchlich Verwendung dieser 
Primitiven mÃ¶ge die Def~t ionen  
von ' IF '  und 'THEN' dienen (Abb. 
2). 

'>MARK' und '>RES0LVE7 kÃ¶nn 
ten in einfachen Forthsystemen auf 
einfache Weise definiert sein (Abb, 
3). 

Nach diesem kurzen Exkurs in das 
Basiswissen 'Kontrollstrukturen' zu- 
rÃ¼c zum UCS. Auch hier werden le- 
diglich die Primitiven 'BRANCH' und 
' ? BRANCH ' zum Einsatz gebracht. 
Dies sichert UCS auch eine gewisse 
PortabilitÃ¤t doch dazu spÃ¤te mehr. 

ZunÃ¤chs kann man grob einteilen: 
die bedingten Verzweigungen IFSO 
und IFNOT verwenden ausschlieÃŸlic 

Ã¼bliche BRANCH Gebrauch 

: I F  
postpone ?branch \ Pr imi t ive  kornpilieren[compile] 

?branch \ so  h i e  das  f r o h e r  mal 
mark \ P l a t z  f Ã ¼  In-Line-Argument 

\ r e s e r v i e r e n  und s e i n e  P o s i t i o n  

\ auf dem Datenstack ablegen 

; immediate 

: THEN 

reso lve  \ an de r  Adresse, d i e  von 'MARKf 

\ h i n t e r l a s s e n  wurde, wird das  
\ Sprungzie l  (2.B. HERE) e i n g e t .  

; immediate 

Abb. 2 

die Primitive '?BRANCH', die unbe- 
dingten Verzweigungen SINK und 
FLOAT entsprechend 'BRANCH' . 

So weit so gut. ZusÃ¤tzlic unter- 
scheiden sich die beiden Typen durch 
ein ganz wesentiiches Kriterium: alle 
IFSO und IFNOT eines Kontmll- 
blocks enthalten einen bedingten 
Sprung zu ein und derselben Stelle im 
Programm, nÃ¤mlic dem Ende des 
Kontrollblocks. Bei den SINK- und 
FXOAT-Operatoren, die immer an 
der gleichen Stelle unmittelbar vor 
TFUGEDY stehen, verhÃ¤l es sich ge- 
nau umgekehrt. Hier kann zu d e n  
Stellen gesprungen werden, die durch 
COMEDY und TRAGEDY gekenn- 
zeichnet sind. 

Einmal hat man es aiso mit einem 
Sprung von verschiedenen Stellen zu 
einem einzigen Ziel, anderfalls mit ei- 
nem Sprung von einer Stelle zu einer 
Vielzahl mÃ¶gliche Ziele zu tun. Die- 
sem kleinen aber feinen Unterschied, 
der bei genauerer Betrachtung der 
Grund fÃ¼ die universelle Einsetzbar- 
keit ist, wird auch bei der Implemen- 
tation (natÃ¼rlich Rechnung getragen. 

Initiiert wird der gesamte Mecha- 
nismus durch COMEDY. Hier wird 
die Grundinformation fÃ¼ beide Ver- 
zweigungstypen erzeugt, indem zwei . 
Werte auf dem Stack abgelegt wer- 
den: der aktuelle DP (HERE, siehe 
MARK) und eine 0. 

Der erste Wert dient allen RÃ¼ck 
wÃ¤rtssprÃ¼nge die durch FTOATs er- 
zeugt werden. Da dieser Wert die 
Kompilationsadresse von COMEDY 
darstellt (COMEDY selbst eneugt 
Ã¤hnlic wie 'BEGIN' keinen Code, 
sondern 'arbeitet' ausschlieÃŸlic zur 
Kompilationszeit), wird bei ", "", 
A A A  , ... an eine solche Adresse zu- 
rÃ¼ckverzweigt Da jedes COMEDY 
seine Adresse auf dem Stack hinter- 
legt, muÃ bei der Kompilation von 
FLOATs lediglich mit einem be- 
stimmten Offset, der sich aus der An- 
zahl der FLOATs berechnet, in den 
Stack zugegriffen werden (Bemer- 
kung dazu s.u.), um sich die Adresse 
des Sprungziels zu verschaffen. 

Dies wird u.a. im Wort '-' (siehe 
Listing) erledigt. '-' ist das Wort, das 
den notwendigen Code fÃ¼ alle FTO- 
AT und SINK-Operationen generiert. 
Wie SINK-Operationen arbeiten, er- 
klÃ¤r ich spÃ¤ter 
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UCS? 
von JÃ¶r Piewe 

Etwas schwieriger liegt die Situa- 
tion bei den IFSOs und IFNOTs, die 
wÃ¤hren der Kompilation zwar schon 
wissen, daÃ sie einmal springen 
mÃ¶chten aber noch gar nicht wissen 
WOHIN, denn das potentieile 
Sprungziel TRAGEDY erscheint im 
Quelltext erst spÃ¤ter Dies ist so Ã¤hn 
lich wie beim 'IF', das auch noch 
nicht weiÃŸ wo das Sprungziel 
'THEN' letztendlich einmal stehen 
wird. Deshalb hinterlegt es auch ein- 
fach nur seine Adresse auf dem Da- 
tenstack (zur Kompilationszeit), da- 
mit 'THEN' diese offene Sprungrefe- 
renz dann auflÃ¶se kann. 

In dieser Ari lÃ¶se auch die IFSOs 
und 1FNOTs ihr Roblem, aiierdings 
mit der kleinen Komplikation, daÃ 
MEHRERE IFSOs oder IFNOTs zur 

UCS finde ich schlicht- 

weg pfiffig 

gleichen TRAGEDY springen mÃ¶ch 
ten. Um die Sprungreferemn aller 
IFSOs und iFNOTs spÃ¤te auflÃ¶se zu 
kÃ¶nnen hinterlegt COMEDY die be- 
reits erwÃ¤hnt 0 auf dem Datenstack. 
Sie dient quasi als Anker fÃ¼ eine ge- 
linkte Liste von Adressen, an denen 
sich offene Sprungreferenzen befin- 
den. Jedes IFSO und jedes IFNOT 
nimmt nun dieses Stackelement und 
tauscht es gegen die Adresse aus, an 
der es spÃ¤te sein Sprungziel eingetra- 
gen haben mÃ¶chte Ansteiie der 
Sprungadresse wird das besagte 
Stackelement eingetragen. Beim er- 
sten IFSO oder IFNOT ist dies die 0. 
SpÃ¤te dann die Referenzadresse des 
vorangegangenen 1Fxx. 

Dadurch entsteht eine Liste der of- 

fenen Referenzen, die durch die 0, die 
von COMEDY abgelegt wurde, abge- 
schlossen wird. Diese Liste wird dann 
durch TRAGEDY abgearbeitet. Da- 
bei kann es alle Referenzen auflÃ¶sen 

Klingt etwas schwierig, ein Blick 
ins Listing schafft aber schnell Klar- 
heit. 

Bleiben die SINKs. Da auch diese 
VorwÃ¤rtsreferenze darstellen, nutzen 
sie ebenfails die Listen und hÃ¤nge 
sich in diese ein. Nur gibt es hier die 
Komplikation, daÃ der Sprung Ã¼be 
mehrere Kontmllblockebenen erfol- 
gen kann. Es gilt also, sich in die 
RICHTIGE Liste einzutragen, da je- 
des COMEDY eine solche Liste an- 
legt, deren Zeiger alle auf dem Stack 
liegen. Hier benutzt Kevin Haddock 
einen Trick, der nicht so ganz sauber 
ist. Um die richtige Liste zu benutzen, 
adressiert er schreibend den Stack di- 
rekt (SP@), ohne Benutzung von 
Stackoperatoren. Dies ist zwar einfa- 
cher und schneller, es bleibt aber den- 
noch ein kleiner Beigeschmack. Auf 
der anderen Seite wÃ¤r aber der Ein- 
satz von ebenfalls etwas unschÃ¶ne 
Stackoperatoren P I C K  und ROLL 
notwendig geworden. Man hat also 
die Wahl, auf welche Weise man es 
unschÃ¶ haben mÃ¶chte 

NatÃ¼rlic habe ich UCS abgetippt, 
so daÃ das Listing in maschinenlesba- 
rer Form fÃ¼ Jedermann vorliegt. Da 
Forth bekanntiich unglaublich porta- 
bel ist, kÃ¶nne Sie sicher sein, daÃ es 
auf Ihrem System nicht funktioniert. 
Meine Version lauft unter F68K. Da- 
bei waren gegenÃ¼be dem Original 
nur geringe Anpassungen vorzuneh- 
men, was hoffen lÃ¤ÃŸ daÃ sich dies fÃ¼ 
andere Systeme Ã¤hniic verhÃ¤lt Et- 
was benachteiligt sind Systeme, die 
keine Blocks benutzen, da ein Hin- 
und Herlaufen im Queiitext fÃ¼ die in- 

: > m r k  ( -- a d r  ) 

here  \ P o s i t i o n  merken 
0 , \ P l a t z  ftir In-Line-Sprungziel r e se rv .  

: >reso lve  ( adr  -- ) 

here  \ d i e s  i s t  das Sprungzie l  

swap ! \ b e i  d e r  von 'MARK' h i n t e r l a s s e n e n  

\ Adresse e in t r agen  

0 Abb. 3 

terpretative AusfÃ¼hrun nicht so ohne 
weiteres mÃ¶glic ist. Hier sind weit- 
reichende Anpassungen erforderlich. 
Das Forth-Modell von F-PC verlangt 
zudem ein Nachsehen bei den Kon- 
trollstrukturen, da F-PC seinen Code 
in verschiedenen Speicherbereichen 
erstellt. 

SchluÃŸbetrachtun 

UCS finde ich schlichtweg pfiffig. 
Ich habe lange nicht mehr so viel SpaÃ 
beim Ausprobieren gehabt. Wenn 
man sich etwas an die h g i k  gewÃ¶hn 
hat, sind tatsÃ¤chlic schneil auch 
komplexe AblÃ¤uf zu erstellen. Klei- 
ne Wermutstmpfen wie der direkte 
Stackzugriff stÃ¶re in der Regel nicht 
und sind im Notfall umgehbar. 

Vielleicht kann man noch etwas 
Ã¼be die Syntax nachdenken Ich fin- 
de, ' 1 ' sollte man vielleicht nicht nur 
'IFNOT' sprechen, sondern auch so 
schreiben, da dieses schmale Zeichen 
im Queiitext schneil untergeht. Auch 
fÃ¼ COMEDY und TMGEDY 
ich mir andere Schreibweisen wÃ¼n 
schen. Wie wÃ¤r es mit COMEDY und 
TRAGEDY? Und wie wÃ¤r 
'>>TRAGEDY' anstelle von 'vv' oder 
'<<<C0MEDY9 fÃ¼ 'AAA'?  

Wie das dann aussehen kÃ¶nnte 
zeigt Abb. 4. 

Anwendungsbeispiele 
: .char  ( cha r  -- ) 

COMEDY 

COUDY 

dup 32 IENOT 

dup 1 2 6  IENOT >TRAGEDY 

TRAGEDY 

drop  a s c i i  . 
TRAGEDY 

emit ; 

: . a sc  ( addr  Count -- ) 

COMEDY 

over  C@ .char  \ Zeichen ausgeben 

1- swap l+ swap \ addr+t ,  count-- 

?dup 

IFSO Y 

TRAGEDY : 

Abb. 4 
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Werkstatt /? 
niert werden, dann ist der ' D r e i '  so- 

VorwÃ¤rt = 
wohl E i n s ,  als auch Z w e i  bekannt. 
Aber der Compiler wird schon bei der 
Definition von 'E ins '  seine Arbeit 

und dann kreuz und quer unterbrechen, wenn in E i n  s die Sub- 
funktionen Z we i und D r e i  aufgeru- 

von Friederich Prinz und Michael Major fen werden, die zu diesem Zeitpunkt 
noch gar nicht definiert sind. Diese 

d o  F, Prinz, Hornberger Str. 335, 47443 Moers 

Wenn man BenutzeroberflÃ¤che programmiert, stÃ¶Ã man auf das 
Problem der Verwaltung verschiedener Funktionsebenen. In die- 
sem Artikel werden zwei unterschiedliche LÃ¶sunge eines speziel- 
len Aufruftyps beschrieben. 

Bei der Programmierung einer Ap- 
plikation unter "ZF" stellte sich mir 
ein Problem, das in Ã¤hnliche Form 
'immer wieder einmal' aufgetaucht 
war und dem ich bisher stets spezifi- 
sche, der jeweiligen Applikation an- 
gepaÃŸt LÃ¶sunge zugefÃ¼hr hatte. 
Der 'Weg' spezifischer LÃ¶sunge be- 
inhaltet aber die Notwendigkeit, jedes 
Mai 'das Rad neu esinden' zu mÃ¼s 
sen. Das erschien mir diesmal als zu 
unbefriedigend, so daÃ ich nach einer 
generellen LÃ¶sun suchte. 

Zwei dieser generellen LÃ¶sungen 
oder besser: potentiell mÃ¶glich We- 
ge, mÃ¶cht ich hier vorstelien, wobei 
ich vorsorglich bereits an dieser Stelie 
darauf hinweisen muÃŸ daÃ zumindest 
der erste Vorschiag nicht bedenkenlos 
auf jedes beliebige, andere System 
Ã¼bertragba sein wird. 

ZunÃ¤chs mÃ¶cht ich die grundsÃ¤tz 
liche, fÃ¼ den folgenden Aufsatz ver- 
einfachte Problematik beschreiben: 

In einer Applikation (Programm) 
soll an einer ganz bestimmten Stelle 
in eine Gruppe von Subfunktionen 
eingesprungen werden. Diese Sub- 
lÃ¼nktione dienen der Auswahl be- 
stimmter 'Servicefunktionen', die 
nach einem Druck auf noch zu defi- 
nierende Tasten aufgerufen werden. 
Dabei benutzen die einzelnen Sub- 
funktionen zu einem Teil gleiche Ta- 
sten fÃ¼ unterschiedliche Aktionen. 

Stichworte 

Vorwartsreferenzen 
Assembler 
Funktionsaufruf 
Menusteuerung 

Einige Tasten werden nur von einem 
Teil der SubfÃ¼nktione oder sogar nur 
von einer Subhnktion genutzt. Nur 
eine einzige Taste hat in jeder Sub- 
funktion die gleiche Aktion zur Folge. 

WÃ¤hren der Arbeit der 'Funk- 
tionsgruppe' kam jede Subfunktion 
jede andere Subfunktion aufrufen. 

Der 'Abbruch' einer beliebigen 
Subfunktion soll das Arbeitsende der 
gesamten Funktionsgruppe bedeuten. 

Zur Verdeutlichung (Bild 1): Eins, 
Zwei und Drei bilden eine 'Funktions- 
gruppe', die von 'Applikation' aufge- 
rufen wird. Die Funktionsgruppe wird 
aus einer beliebigen Stelle heraus ver- 
lassen, woraufhin die Arbeit von 'Ap- 
plikation' fortgesetzt wird. WÃ¤hren 
die Funktionsgruppe arbeitet, kann 
E i n s  die Subfunktionen Z w e i  und 
D r e i  aufrufen. Z w e i  kann E i n s  
und D r e i  aufrufen und D r e i  kann 
auf die Subfunktionen E i n s  und 
Zwei zugreifen. GrundsÃ¤tzlic soilen 
hier 'beliebig' viele SubfÃ¼nktione 
definierbar sein. Zum besseren Ver- 
stÃ¤ndni will ich es aber bei diesen 
drei Funktionen belassen. 

Aus der 0.a. Skizze wird sofort 
deutlich, daÃ hier VorwÃ¤rtsrefrenze 
erzeugt werden mÃ¼ssen Wenn die 
drei Subfunktionen Eins Zwei und 
Drei in eben dieser Reihenfolge defi- 

VorwÃ¤rtsreferenze lassen sich aber, 
wie in FORTH Ã¼blich relativ einfach 
via DEFER realisieren, wie in dem an 
spÃ¤tere Stelle folgenden Beispiel zu 
sehen sein wird. 

Ein anderes Problem ergibt sich 
aus der Steuerung 'zwischen' den ein- 
zelnen Subfbktionen. Hier solien in- 
nerhalb einer Subfunktion Abfragen 
der Tastatur den Aufruf einer jeweils 
anderen Subfunktion bewirken. Da in 
der vorliegenden Aufgabe nur drei 
Subfunktionen insgesamt behandelt 
werden mÃ¼ssen lassen sich die drei 
Funktionen, wie in der 0.a. Skizze an- 
gedeutet, als 'Ring' organisieren. Die- 
se Ringorganisation macht es mÃ¶g 
lich, sich sehr einfach mit der Tabula- 
tortaste, bzw. mit der Kombination 
Shift-TAB, 'links' oder 'rechts her- 
um' in diesem Ring zu bewegen. WÃ¤ 
ren mehr ais drei Subfunktionen in der 
Funktionsgruppe enthalten, und gÃ¤it 
die Maxime, daÃ jede Funktion jede 
andere Funktion aufrufen kÃ¶nne 
muÃŸ dann wÃ¼rd das den 'Tastatur- 
treiber' jeder einzelnen Subfunktion 
vergrÃ¶ÃŸer und zwar linear zur An- 
zahl der Subfunktionen. Dies ist hier 
aber nicht der Fall, so daÃ man -zu- 
nÃ¤chst das Beispiel (Bild 2) durchaus 
akzeptieren kann: 

In der Zeile ( 1 ) wird eine beliebi- 
ge Taste abgefragt. Wenn diese Taste 
eine Kombination aus Shift & TAB 
war, dann wird der zuvor duplizierte 
TastenschlÃ¼sse vom Stack entfernt 
und die Subfunktion (C = Drei) aufge- 
rufen. War die gedrÃ¼ckt Taste nicht 
Shift-TAB, wird in der Zeile ( 2 ) ge- 

Eine Funktionsgruppe wird aufgerufen 

A p p l i k a t i o n  -- 

7 7 -  

l L  Abb. 1 
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VorwÃ¤rt - und dann kreuz und quer 
von Friederich Prinz und Michael Major 

prÃ¼ft ob auf dem Stack der Tasten- 
schlÃ¼sse fÃ¼ TAB liegt. Ist dies der 
Fall, rufl die 'E ins '  die Subfunktion 
(b = Zwei) auf, nachdem der Tasten- 
schlÃ¼sse vom Stack entfernt wurde. 
In der Zeile ( 3 ), die hier nur angedeu- 
tet ist, k6nnen beliebige, weitere Aus- 
wertungen der in ( 1 ) gedrÃ¼ckte Ta- 
ste folgen, wenn diese weder TAB 
noch Shift-TAB war. Letztiich wird in 
der Zeile ( 4 ) definiert, daÃ die Sub- 

funktion E i n s  als beendet gilt, wenn 
die Taste ESC gedrÃ¼ck wurde. 

Gerade die Definition in ( 4 ) muÃ 
aber noch nicht bedeuten, daÃ damit 
die Arbeit aller Subfunktionen, bzw. 
der gesamten Funktionsgruppe been- 
det ist ! TatsÃ¤chlic ist dies in der obi- 
gen Definition von 'E i n s '  auch nicht 
der Fall. 

Hier kommt der Aufgabenstellung 
das Wort NEST 'in die Quere'. NEST 

DEFER a 
: E i n s  ( -- ) 

SEGIN 

1 0  1 0  AT .* D e f i n i t i o n  E i n s  ( A ) "  \ F u n k t i o n s k o n t r o l l e  

( 1 ) KEY DUP 1 4 3  = I F  DROP C THEN \ R e a k t i o n  a u f  Sh i f t -TAB 

( 2 )  DUP 9 = IF DROP b THEN \ TAB 

( 3 ) ( DUP - t u e  i r g e n d w a s  1 \ w e i t e r e  A u s w e r t u n g  v o n  KEY 

( 4 27  = UNTIL ; \ R e a k t i o n  a u f  ESC 
' E i n s  1s a \ Zuweisung  d e r  PFA-Lis t e  v o n  " E i n s v  

\ a n  d e n  H e a d e r  von  ' a '  . 
Abb. 2 

'Liste' der Ã¼efinitio EINS 

AChtun~: Die tatsachlichen Adressen, bm. die tats&hliche CFA als 'Startadresse' wird in anderen Syste- 
men in- der -1 anders lauten. 

' E i n s  CFA v o n  ' E i n s '  - ( O f f s e t  a u f  d a s  CodeSegment)  

(LIT)  
1 0  

( L I T )  
AT 

( . " )  

1 9  

1 KEY 

DUP 

(LIT)  
1 4 3  
- 

?BRANCH 

31229  1 ::: 
( L I T )  
9 
- - 
?BRANCH 

31245  
DROP 

3 

( L I T )  
2 7  
- - 

?BRANCH 

31179  

UNNEST 

- S t a r t  d e r  PFA v o n  ' E i n s o  

- COUNT ~ y t Q  f Ã ¼  d e n  T e x t  

- Z e i c h e n  d e s  T e x t e s  

- D e f i n i t i o n  E i n s  (A) " 

- Verzweigung  b e i  Sh i f t -TAB 

- wenn NEIN, w e i t e r  a b  31229  

- wenn JA . . . . 
- A u f r u f  d e r  F u n k t i o n  ' D r e i '  

- Verzweigung  b e i  TAB 

- wenn NEIN, w e i t e r  a b  31245  

- A u f r u f  d e r  F u n k t i o n  'Zwei '  

- Verzweigung  b e i  ESC 
- wenn NEIN, w e i t e r  a b  31179  

- wenn JA , Ende  d e r  A r b e i t  

Abb. 3 

sorgt dafÃ¼r daÃ nach der Abarbeitung 
von Verzweigungen stets 'an der rich- 
tigen Stelle' weiter gearbeitet wird. 
Dazu legt NEST die Adresse in der 
PFA auf den Retumstack, die nach 
Abarbeitung der Verzweigung ais 
nÃ¤chste abgearbeitet weden solIte 
(siehe Forthgruppe Moers: FORTH 
Intern). Das heiÃŸ im Beispiel von 
E i n s ,  daÃŸ wÃ¼rd in der Zeile ( 1 ) 
nach ' Z w e i  ' verzweigt, die Adresse 
der PFA in 'E i n s '  auf dem Retum- 
stack liegen wÃ¼rde an der die CFA 
des DUP aus der Zeile ( 2 ) liegt. So 
kompliziert das auch klingt - die Ab- 
arbeitung dieser 'Listen' ist im Prin- 
zip recht einfach. Dazu wird beispiel- 
haft in Bild 3 die komplette 'Liste' der 
Definition 'Eins' aufgezeigt. 

Wenn man sich die Parameterfeld- 
Liste ansieht, wird die oben gemachte 
Aussage deutlicher. Noch einmal: 
wird in 'E ins '  die PrÃ¼fun der ge- 
drÃ¼ckte Taste auf Shift & Tab als 
WAHR erkannt, dann verzweigt der 
innere Interpreter ab der Speicherstel- 
le 31221 nach 31225 und 31227, wo 
die Adresse der CFA der Funktion 
"C" eingetragen ist. Ãœbe das Wort 
?BRANCH wird aber die RÃ¼ckkehr 
adresse aus der Verzweigung, hier die 
Adresse 31229, auf dem Retumstack 
abgelegt, weil nach Beendigung der 
Verzweigungsdefinition exakt dort 
weiter gearbeitet werden so11 ! 

Nun stelle man sich vor, die 
Funktion 'E i n s  ' wÃ¼rd gestartet, von 
dort wÃ¼rd nach ' D r e i  ' verzweigt 
werden, und von ' D r e i '  fÃ¼hrt der 
Weg weiter nach 'Zwei'. Jeder der 
drei Aufrufe lieÃŸ einen Wert auf dem 
Retumstack zurÃ¼c ! Beliebig oft lie- 
ÃŸ sich das nicht durchflihren, weil 
definitiv die Resourcen des Retum- 
stacks 'irgendwann' (systemabhhgig 
!) erschÃ¶pf wÃ¤ren Aber auch die 
RÃ¼ckkeh via ESC funktioniert dann 
nur bedingt ! TatsÃ¤chlic brÃ¤cht das 
erste ESC, ausgelÃ¶s in 'Zwei', den 
Interpreter wieder in die Funktion 
' D r e i '  zurÃ¼ck Das nÃ¤chst ESC, 
diesmal in 'Drei' ausgelÃ¶st' wÃ¼rd 
nach 'E i n s '  zurÃ¼c fÃ¼hren und erst 
das dritte ESC kÃ¶nnt die Arbeit der 
gesamten Funktionsgruppe beenden. 
Das eingangs verlangte Verhalten ist 
aber anders definiert ! 

Wenn man sich allerdings deut- 
lich macht, daÃ dieses 'Fehlverhal- 

Forth-Magazin 'Vietle Dimension' 24 9. Jahrgang Nr. 1993 - 3. Quartal 



Werkstatt [V 
ten', das im Ã¼brige fÃ¼ ein 'norma- 
les' Arbeiten des inneren Interpreters 
unabdingbar ist, einzig durch den 
Wert auf dem Returnstack bestimmt 
wird, dann drÃ¤ng sich der Gedanke 
auf, daÂ durch eine entsprechende 
Manipulation dieses Wertes ein ande- 
res Verhalten erzwingbar sein mÃ¼ÃŸt 
Und genau so ist es ! Das Wort 
UNNEST arn Ende einer 'Parameterli- 

ste', und damit am Ende jeder Defini- 
tion, sorgt lediglich dafÃ¼r daÂ der In- 
halt des TOR (Top Of Retumstack) in 
den IP (InterpreterPointer) geladen 
wird. Wenn der TOR nun aber keine 
RÃ¼ckkehradress der vorher aktiv ge- 
wesenen Subfunktionen enthÃ¤lt dann 
kann gar nicht in diese zurÃ¼c ver- 
zweigt werden ! Dies macht sich das 
Beispiel (Bild 4) zunutze. 

Applikation mit TÃ¼cke 

DEFER a  ' NOOP I S  a  \ WortHeader Â £ u  V o r w a r t s r e f e r e n z e n  

DEFER b ' NOOP I S  b  

DEFER C ' NOOP I S  C 

\ Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘_Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘_.~-____ 
: E i n s  ( -- ) 

R> DROP \ RÃ¼ckkehradr  vom RET-Stack i o s c h e n  
BEGIN 

10 10 AT ." D e f i n i t i o n  E i n s  ( A ) "  \ F u n k t i o n s k o n t r o l l e  

KEY DUP 143 = I F  DROP C THEN \ R e a k t i o n  auf  Shift-TAB 

DUP 9 = I F  DROP b THEN \ TAB 

( DUP - t u e  i rgendwas  ) \ w e i t e r e  Auswertung von KEY 

2 7  = UNTIL : \ R e a k t i o n  a u f  ESC 

E i n s  I S  a  \ Zuweisung d e r  PFA-Liste von " E i n s "  

\ a n  den  Header von ' a f  . 

: Zwei ( -- 
R> DROP \ s i e h e  " E i n s "  

BEGIN 

10  10  AT ." D e f i n i t i o n  Zwei ( B I "  

KEY DUP 143 = I F  DROP a  THEN 

DUP 9 = I F  DROP C THEN \ p o t e n t i e l l e  R Ã ¼ c k k e h r a d r e s s  -1- 
27 = UNTIL : \ -2-  

' Zwei I S  b  

: Drei  ( - - )  

R> DROP \ s i e h e  " E i n s "  

BEGIN 

10  10  AT ." D e f i n i t i o n  D r e i  ( C )  '' 
KEY DUP 143 = I F  DROP b  THEN \ auf d i e  " p o t e n t i e l l e n "  Ruckkehradr .  

DUP 9 = I F  DROP a  THEN \ wurde UNNEST den  I n t e r p r e t e r p o i n t e r  
27 = UNTIL : \ s e t z e n ,  wenn d e r  n i c h t  v o r h e r  

' D r e i  I5 C \ e n t f e r n t  worden ware.  

: S t a r t  ( -- ) \ H i l f s l n i t ,  s i e h e  unte?. 

E i n s  ; 

: A p p l i k a t i o n  

S t a r t  : 

\ ' A p p l i k a t i o n '  s t a r t e t  d i e  

', F u n k t i o n s y r u p p e . .  . 

Abb. 4 

Der FluÃ der Aktionen 
AppJ i f c a t i o n  

S t a r t  

\ S t a r t  a r b e i t e t  a l s  ' r i : . l f s s t a r t e r ' ,  
\ d e s s e n  IP I n f o r m a t i o n e n  

\ d u r c h  den  e r s t e n  Aufruf von E i n s  

\ vom RET-Stack e n t f e r n t  werden 

E i n s  <_Ã Zwei - D r e i  

1 
\ Die  'Funkt  i o n s y r u p p e '  a r b e i t e t  

\ z u n Ã ¤ c h s  ' i n  s i c h  y e s c h l o s s e n ' .  

\ J e d e  T e i l p r o z e d u r  kann jede  

\ a n d e r e  T e i l p r o z e d u r  a u f r u f e n .  

\ auf  ESC r e a g i e r e n  a l l e  T e i l P r o z e d .  

\ g l e i c h ,  d u r c h  d i r e k t e n  Ruckspri-ny 

\ nach  ' A p p l i k a t i o n ' ,  ' h i n t e r '  den  

\ Aufruf von S t a r t .  

Abb. 5 

Die Applikation darf die Funk- 
tionsgruppe nicht selbst und direkt 
starten. Der erste Aufruf einer der 
Subfunktionen in der Gruppe, hier 
'Eins', nimmt bereits die 'RÃ¼ckkeh 
radresse' der nach dem Aufruf folgen- 
den Definition vom TOR. Das ist im 
Falle von 'Start' das Semikolon ! 
Wird die Funktionsgruppe aber, wie 
in 'Applikation', Ã¼be eine Hilfsrouti- 
ne initialisiert, dann setzt der innere 
Interpreter seine Arbeit 'hinter' dem 
Aufruf von 'Start' in Applikation fort! 

Skizze 5 macht den 'FluÃŸ der Ak- 
tionen deutlich. 

Dieser LÃ¶sungswe ist sicher nicht 
im Sinne Derjenigen, die sich zu 
recht, um syntaktisch korrektes Pro- 
grammieren bemÃ¼hen Vermutlich ist 
dieser Weg auch fÃ¼ den einen oder 
anderen FORTHer nicht so einfach 
nachvollziehbar. Die gerade aufge- 
zeigte LÃ¶sung so interessant sie in 
technischer Hinsicht auch sein mag, 
entspricht weder den unter FORTH 
Ã¼bliche Gepflogenheiten, noch ist sie 
problemlos auf andere Systeme por- 
tierbar. Deshalb soll ab dieser Stelle 
ein zweiter LÃ¶sungsvorschla folgen, 
den Michael Major (Forthgruppe Mo- 
ers) erarbeitet hat. ZunÃ¤chs stelle ich 
die fertige LÃ¶sun vor, die danach ab- 
schlieÃŸen kommentiert werden soll: 

Michael's LÃ¶sun scheint auf den 
ersten Blick komplexer zu sein, was 
aber ausschlieÃŸlic an dem etwas um- 
fangreicheren Quelltext liegt. Tat- 
sÃ¤chlic ist der 'Majorsche Weg' we- 
sentlich einfacher nachvollziehbar. Er 
verlÃ¤Ã an keiner Stelle die unter 
FORTH Ã¼bliche Konventionen und 
verletzt nirgendwo syntaktische Re- 
geln. Sieht man einmal von der nicht 
gerade Ã¼blichen aber sehr geschick- 
ten LÃ¶sun der VorwÃ¤rtsreferenze 
ab, dann verbleibt 'pures Forth vom 
Feinsten'. Modular aufgebaut werden 
die PrÃ¼funge der Tastatur in eine ei- 
gene Definition gelegt, wo sie pro- 
blemlos jederzeit an unterschiedlich- 
ste BedÃ¼rfniss anpassbar sind. Mi- 
chael's Version erfÅ ļl die gestellten 
Aufgaben technisch vollkommen kor- 
rekt. Allerdings hat er die Steuerung 
der AblÃ¤uf zwischen den einzelnen 
Subfunktionen nicht diesen selbst 
Ã¼berlassen sondern 'nach auÃŸen in 
die Routine 'Wahl' verlegt. Das fÃ¼hr 
zunÃ¤chs intern zu etwas komplexeren 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 25 9. Jahrgang Nr. 1993 - 3. Quartal 



VorwÃ¤rt - und dann kreuz und quer 
von Friederich Prinz und Michael Major 

Applikation, LehrbuchmiiÃŸi 
CREATE AKTION 6 ALLOT \ F e l d  z u r  Aufnahme von  d r e i  CFA's 

AKTION 6 ERASE 

CREATE ZEIGER 2 ALLOT \ Z e i g e r  a u f  d i e  CFA's i n  "AKTION" 

ZEIGER 2  ERASE 

CREATE ENDE 2 ALLOT \ F l a g  f Ã ¼  d a s  ProgrammEnde und  d a s  

ENDE 2 ERASE \ Ende d e r  ' P r o g r a m g r u p p e ' .  

( ENDE = 0  - P r o z e d u r  l a u f t  / ENDE = 1 - P r o z e d u r  Ende  ) 

( ENDE = 2 - P r o z e d u r g r u p p e  Ende ) 

: GRENZEN? ( -- 1  \ A b f r a g e  o b  d i e  G r e n z e n  f i i r  

ZEIGER 9 0  C I F  4 ZEIGER ! THEN \ S h i f t  - TAB = L i n k s r i c h t u n q  

ZEIGER 8 4 > I F  0  ZEIGER ! THEN \ TAB = R e c h t s r i c h t u n q  

\ e r r e i c h t  wurden 
\ --.------Ã‘-..--Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘ 
: DEFHAUPT ( key  -- k e y  1  \ G l e i c h e  F u n k t i o n  i n  a l l e n  P r o z e d u r e n  

DUP 143 = I F  -2 ZEIGER + !  1 ENDE ! \ Shi f t -TAB = Bewegung ' n a c h  l i n k s '  

THEN \ i n  "AKTION" 

DUP 9 = I F  2 ZEIGER + !  1 ENDE ! \ TAB = Bewegung ' n a c h  r e c h t s '  

THEN \ i n  "AKTION" 

GRENZEN? \ K o r r e k t u r  b e i  V e r l a s s e n  d e r  
\ F e l d g r e n z e n  

DUP 27  = I â  2  ENDE ! THEN \ ESC g e d r u c k t  d a n n  " 2 M 

\ F l a g  Ende  
\ ..---Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘..--Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘ 
: E i n s  ( -- i 

1 0  10 AT ." D e f i n i t i o n  EINS (Al ' 
0  ENDE ! 

BEGIN 

KE Y 

DEFHAUPT 

ENDE 9 0  0 I F  DROP EXIT 

ELSE DROP 

THEN 

AGAIN 

: Zwei ( -- 1 
1 0  1 0  AT ." D e f i n i t i o n  ZWEI ( B ) '  

0  ENDE ! 
BEGIN 

KE Y 

DEFHAUPT 

ENDE 8 0  C> I F  DROP EXIT 

ELSE DROP 
THEN 

AGAIN 

: D r e i  ( -- 1  

1 0  10 AT : D e f i n i t i o n  DREI ( C ) "  

0  ENDE ! 
BEGIN 

KEY 

DEFHAUPT 

ENDE 8 0  0 I F  DROP EXIT 

ELSE DROP 

THEN 

AGAIN 

\ F u n k t i o n s k o n t r o l l e  

\ D i e  P r o z e d u r  l Ã ¤ u f t . .  

\ T a s t e  a b f r a g e n  

\ R e a k t i o n  a u f  TAB, S h i f t - T a b ,  ESC 

\ A u s w e r t u n g  von  ENDE 

\ W e i t e r v e r a r b e i t u n g  von  KEY, w i e  

\ i n  d e r  A p p l i k a t i o n  v e r l a n g t  ... 

\ s i e h e  "EINS" 

\ s i e h e  "EINS" 

: WAHL ( -- 1 
0 ZEIGER ! \ O f f s e t  ' 0 '  a u f  "AKTION" = EINS 

BEGIN 

ENDE 8 2  = I F  >NORM 0 23 AT \ R e a k t i o n  a u f  ENDE Programmgruppe  

EXIT 

THEN 

AKTION ZEIGER 8 t PERFORM \ ' P r o z e d u r '  e n t s p r e c h e n d  [ Z e i g e r ]  

AGAIN \ a u f r u f e n .  

: A p p l i k a t i o n  ( -- 1 \ Wahl w i r d  v o n  ' A p p l i k a t i o n '  

( .... 1 
Wahl \ a u f g e r u f e n .  

Abb. 6 

AblÃ¤ufen die in Bild 5 verdeutlicht 
werden sollen. 

Die eigentliche Steuerung wird von 
der Definition DEF HAUPT Ã¼ber 
nommen, worin sowohl das Rag 
ENDE besetzt, als auch festgelegt 
wird, welche TeilProzedur als jeweils 
nÃ¤chst Funktion aufgerufen werden 
soll. Diese 'Ã¤uÃŸer Steuerung wird 
durch die Definition WAHL exekutiert, 
die entweder die gesamte 'Funktions- 
gruppe' aufgibt, oder entsprechend 
den Angaben die von DEFHAUPT in 
[ ZEIGER ] zurÃ¼ckgelasse wurden, 

die jeweils nÃ¤chst Teilprozedur an- 
stÃ¶ÃŸ 

Nun ist diese etwas grÃ¶ÃŸer innere 
KomplexitÃ¤ der AblÃ¤uf durchaus 
kein Nachteil in dem Sinne, daÂ da- 
raus irgendeine unbeherrschbare oder 
undefinierte Situation entstehen kÃ¶nn 
te - im Gegenteil: wie bereits weiter 
oben gesagt: "Das ist FORTH wie aus 
dem Lehrbuch". 

Der interessierte Leser mag sich 
jetzt fragen, welcher LÃ¶sun er in Zu- 
kunft bei gleicher oder Ã¤hnliche Pro- 
blematik in seinen Applikation den 
Vorzug geben sollte. Diese Frage 
kann ich nur fÃ¼ mich selbst beant- 
worten. 

Mein LÃ¶sungsvorschla arbeitet 
intern etwas schneller, was aber in der 
von mir angestrebten Applikation ir- 
relevant ist, weil sowohl die Aufrufe 
der Subfunktionen untereinander, als 
auch die in den Subhnktionen zu de- 
finierenden Serviceroutinen eine 
Schnittstelle zum Anwender bilden 
werden. Wo immer der Rechner da- 
rauf warten muÃŸ daÂ der Mensch 
endlich wieder einmal einen Finger 
auf eine der Tasten fallen lÃ¤ÃŸ sind 
Routinen nicht mehr zeitrelevant. 
Mein LÃ¶sungsvorschla belastet den 
' CodeSpace' im ZF geringer. 3 18 By- 
te gegenÃ¼be 434 Byte sind m.E. 
schon ein gewichtigeres Argument. 
116 Bytes bereits bei einer relativ 
kleinen Subfunktion (bzw. Funktions- 
gruppe) gespart zu haben, sind mir 
persÃ¶nlic Argument genug. 

Trotzdem mÃ¶cht ich aber grund- 
sÃ¤tzlic dazu auffordern, im Zweifels- 
fall dem Vorschlag von Michael Ma- 
jor zu folgen. Zum Einen fÃ¼hre kor- 
rekte Definitionen (in aller Regel) 
auch zu korrekt arbeitenden Applika- 
tionen, und zum Anderen sollten Ma- 
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Werkstatt [V 
nipulationen auf dem Returnstack 
stets nur 'das letzte Mittel' sein. 
Adressmanipulationen auf dem Re- 
tumstack sollten, zumindest in dem 
gezeigten Rahmen eigentlich vÃ¶lli 
unterbleiben, es sei denn "man macht 
solche Dinge fÃ¼ sich selbst". Das zu 
solchen Manipulationen notwendige 
Wissen um die Interna des jeweilgen 
FORTH-Systems darf nicht grund- 
sÃ¤tzlic vorausgesetzt werden. Und 
letztlich fihren solche systemabhÃ¤n 
gigen Manipulationen zu unportierba- 
rem Code, was in den Augen vieler 
FORTHer deutlich gegen meine Ver- 

sion sprechen wird. 
Uns, das heiÃŸ Michael Major und 

mir, hat die Arbeit an unseren jeweili- 
gen Versionen groÃŸe SpaÃ gemacht. 
Hier konnten wir uns einmal mehr 
'austoben', experimentieren und ein 
wenig mehr darÃ¼be lernen, was in 
'unserem' FORTH ("ZF") wirklich 
passiert. Wir hoffen, daÂ die Leser 
dieses Aufsatzes den SpaJ3 nachvoli- 
ziehen kÃ¶nne und vielleicht zu Ã¤hnii 
chen Aufgabenstellungen einige An- 
regungen erhalten. 

U 

Der FluÃ der Major'schen L6sung 
WAHL - Auswertung d e s  F l ags  ENDE, PrÃ¼fen o b  'GesamtEnde' gegeben ist, 

Aufruf e i n e r  'Tei lProzedur '  entsprechend dem I n h a l t  von [ZEIGER] 1 1 PROZEDUR (E ins  I Zwei I Dre i )  - Abfrage e i n e r  Tas t e ,  Ubergabe d e r  Tas t e  

l an DEFHAUPT 

DEFHAUPT - Beur t e i l ung ,  ob  e i n e r  de r  anderen Tei lProzeduren au fge ru fen  

I werden s o l l ,  ode r  ob d a s  F l a g  'GesamtEnde' g e s e t z t  werden 

s o l l .  Setzen d e s  F l ags ,  bzw. d e s  I n h a l t e s  von [ZEIGER], 

RÃ¼ckgab d e r  Tas t e  an 'PROZEDUR' 

PROZEDUR nach DEFHAUPT - UberprÃ¼fen ob d i e  Te i lP rozedur  a l s  

beendet g i l t ,  wenn ja ,  dann Ruckkehr 

zu "WAHL", s o n s t  Auswertung de r  Tas t e  
und Wiederholung d e r  Tei lProzedur .  

d 

- Auswertung d e s  F l ags  'GesamtEnder, wenn ja ,  dann s o f o r t i g e r  Auss t ieg  

s o n s t  "PROZEDUR" entsprechend dem I n h a l t  von [ZEIGER] au f ru fen .  

Abb. 7 

'CombiBus' Handbuch 2. Aufl. 

Das Buch enthÃ¤l die 'open-systern' Do- 
kumentation eines LowCost LoyPower 
Busses. Verwandt mit CAN und l C wird 
ein recht einfach zu beherrschender Bus 
vorgestellt (2-polig, Cinch-'Phono'-Stek- 
ker). Viele Sensoren kÃ¶nne direkt Ã¼be 
den BUS ge-POWER-t werden, ja es kÃ¶n 
nen sogar zeitweise analoge Signale Ã¼ber 
tagen werden. Typischerweise arbeitet der 
Bus mit 1200 bitls und mit 'Klarschrift' (AS- 
Cll), also auch low speed, aber das reicht 
fÃ¼ sehr viele Applikationen aus bzw. ver- 
einfacht diese. 

Gleichzeitig dient das Buch als ausfÃ¼hr 
licher Katalog der von Wiesemann und 
Theis vertriebenen CombiBus Module und 
Datenlogger mit allgemeinen Hinweise zur 
Bus-lrnplementation. Eine Anbindung an 
einen PC mit RS232 kostet neben intelli- 
genter Software: 8 D, 4 R, 3 C, 3 Schalt- 
FET, die Anbindung an einen Controller: 1 
SchottkyD, 3 R, 1 NPN. Der Bus benÃ¶tig 
keinen Kontroller, ein LichtSensor kann so 
auch direkt ein LCD oder einen Centro- 
nics-Drucker ansteuern. 

Ideal fÃ¼ KÃ¼hlraumÃœberwachun Ma- 
schinenLaufzeiten; KundenFrequenzen 
aber auch MerhfachHausklingeln, Hei- 
zungssteuerung. 

Ein wahrlich intelligenter Gag ist der 
ErschÃ¼tterungsSenso im batteriebetrie- 
benen Datenlogger (bis 112 Jahr Betriebs- 
dauer): es kann erfasst werden, ob der 
direkt mit Temperatur- und FeuchteSensor 

Taaaagungsband in Sicht! 

Endlich ist es soweit! In KÃ¼rz wird 
der Tagungsband zur Forth-Tagung 
1993 in NÃ¼rnber ausgeliefert. Die Ge- 
legenheit, den Tagungsband zu bestel- 
len, wenn die Tagung nicht besucht 
werden konnte. Die Themen (die Auto- 
ren): 

D FORTH-RISC-Prozessor FRP 1600 
(N. Schuhmann) 

D Datenstrukturen unter FORTH 
(Dr.-Ing. E. Woitzel) 

D Objektorientierte Programmierung 
in der Automatisierungstechnik 
(M. Koller) 

D FORTH auf dem Transputer 
(M. Hendrix, Niederlande) 

D F-PC - Stand der Dinge 
(J. Staben) 

D F-PC - Topics for Discussion 
(T. Zimmer, USA) 

D ONF - Open Network FORTH 
(H. Schnitter) 

D FORTH-Programmierung unter 
Windows 
(U. SchÃ¼tz 

D ANS-GNU-FORTH 
(B. Paysan) 

D : F68KANS ( -- ) F68K -FIFI ANS ; 
(J. Plewe) 

D FORTH for distributed Real-Time 
ControllCAN 
(Meuris, Niederlande) 

D Kompilieren ins EPROM mit dem 
RAMBLER 
(K.-P. Schleisiek) 

D FORTH am laufenden Band 
(A. Klingelnberg) 

D Die FORTH-Mailbox 
(J.Wilke) 

D Einsatz von FORTH in Protocol-Te- 
Stern 
(H. Neuendorff) 

Dirk BrÃ¼h BrÃ¼h EE GmbH, 
HegelstraÃŸ 10, 
90409 NÃ¼rnber 
Tel.: 091 11359088 Fax: 1359044 

ausgestatte Logger in einen anderen Fortsetzung vonSeite 17 
Raum verbracht wird! 

Neben der drucktechnisch schwachen 
Darstellung der vielen SchaltplÃ¤ne sollte auch des Sinus Ã¤nder 
das Kapitel rund um die AdressierunglAr- kann. Mit der Leer-Taste durch alle 
bitrierungl~riorisierung Ã¼berarbeite her -  Farben zu rollen (tme color=65000 
den, erstens gibt es da Fehler im Buch, Farben), wÃ¤r auch ganz toll. AuÃŸer zweitens muÃ bei diesem kritischen The- 
ma mit MistverstÃ¤ndnisse des Lesers ge- dem ist der - egal M a f h ~ l  
rechnet werden. oder Smiley - immer gleich schnell. 

Der CombiBus entspricht der ForthMa- Malen sie doch den schnellsten Sinus 
xirne 'KISS': Keep It Simple Stupid. FÃ¼ mit der sch6nsten ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ ~ b ~ r f l g ~ h ~  Forthler (Hobbyisten und Profis) empfeh- 
lenswert, ideal auch zum generellen Ein- und Ihnen geht der 
stieg in FeldbusTechniken. Fraktalgenerator JULIAM von Dr. M. 

. . . . - - . 
~ i esemann  & Theis, Wuppertal, 
144 Seiten, DM42.- 
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Schule 

BASIC oder 
Forth? 
Kurs fÃ¼ fortgeschrittene Einsteiger 
von Zbigniew Diaczyszyn und Hans-Georg Forster 
Zbigniew Diaczyszyn, Pommernstr. 20, 91 126 Schwabach 
email: Z.Diaczyszyn@SONTAP.zer.de oder H.G.Forster@SONTAP.zer.de 

An einigen Standardproblemen des Zugriffs auf Dateien sollen 
beispielhaft die Eigenarten der Programmiersprache Forth gezeigt 
werden. Zur Verdeutlichung wird parallel dazu das jeweilige Prob- 
lem in BASIC programmiert. 

Warum ausgerechnet prÃ¤sentati erscheint fÃ¼ ein modernes 
BASIC mit Prozeduren, lokalen Vari- 

BASIC als Vergleichs- ablen und strukturierten Verzwei- 
sprache? 

Um Forth-Einsteigern die HÃ¼rde 
zu eigenen Programmen etwas niedri- 
ger zu legen, sollen in lockerer Folge 
kleine Programme zu Standard-Auf- 
gaben geschrieben und kommentiert 
werden, um die Eigenarten der Forth- 
Programmiertechniken etwas ver- 
stÃ¤ndliche und damit verdaulicher zu 
machen. Es bietet sich dabei an, das 
jeweilige Programm auch in BASIC 
zu schreiben, da es als direkten Kon- 
kurrenten zu Forth eigentlich nur die 
Interpretersprache BASIC gibt, die 
genauso komfortabel wie Forth auch 
auf kleineren Rechnern das unmittel- 
bare Austesten kleiner Programmein- 
heilen erlaubt. Zudem dÃ¼rfte BA- 
SIC-Kennmisse auch bei Einsteigern 
vorausgesetzt werden. Vor- und 
Nachteile jeder Programmiersprache 
sollen an jedem Beispiel diskutiert 
werden. 

Und welches System? 

Als BASIC-Implementation wurde 
QBASIC unter DOS gewÃ¤hlt das re- 

1 Stichworte 
Forth 
BASIC 
Dateizugriff 

gungsstrukturen. Die Forth-Seite wird 
vertreten von F-PC fÃ¼ DOS-Compu- 

ter von Tom Zimmer und F68K von 
JÃ¶r Plewe fÃ¼ die 68000-er Linie wie 
z.B. den Atari ST. 

Die Ãœbertragun der Routine in 
Bild 1 ,  bzw. des Wortes SHOW ins 
F68K-System ist so ohne weiteres 
nicht mÃ¶glich da F68K ein block- 
orientiertes File-Interface ( = ) besitzt. 
Die Nachfolgeversion F68KANS 
wird dagegen einen ANS-konformen 
Dateizugriff ermÃ¶glichen 

F68K verdeutlicht eine HÃ¼rd fÃ¼ 
Forth-Einsteiger: Viele Forth-Syste- 
me (vgl. das volksForth der Forth-Ge- 
sellschaft) stÃ¼tze sich ausschlieÃŸlic 
auf das forthtypische Blocksystem. 
Dadurch muÃ der Einsteiger nicht nur 
bei der Bedienung des Editors umden- 
ken, sondern er wird auch MÃ¼h da- 
rauf verwenden mÃ¼ssen das Wort 
R/W als alleinige Schnittstelle zum 
Massenspeicher erfolgreich einzuset- 
zen. Da eine Datensicherung, die di- 
rekt einen Block von Daten ( in der 

BEISPIEL 1 : Daten aus einer sequentiellen Datei einlesen 

Basic-Programm 

DECLARE SUB show (name$) 

C: LS 

show "temp.seq" 

SUB show (name$) 

STATIC d a t e n S  

OPEN name$ FOR INPUT AS # l  O f f n e  e i n e  s e q u e n t i e l l e  D a t e i  

D0 ' E i n l e s e s c h l e i f e  

LINE INPUT # l ,  d a t e n $  ' u b e r l i e s  d i e  T r e n n k o m a t a  

I F  EOF (1) THEN EXIT D0 ' End OÂ F i l e ?  

PRINT d a t e n $  CRLF-Bytes s i n d  schon  

h e r a u s q e f  i l t e r t  

LOOP D a t e i  i s t  e i n g e l e s e n  

CLOSE 11 ' S c h l i e e  s i e  

END SUB 

Forth-Programm ( F-PC ) 

: show ( l < f i l e n a m e >  --- 1 
Open 

BEGIN 

l i n e r e a d  \ Å ¸ b e r g i b  S t  r i n g  im For th-Format  

dup  C@ \ h o l e  d a s  C o u n t b y t e  
0 <> \ I s t  noch n i c h t  N u l l ?  

WHILE \ Dann 

e r  Count 2- t y p e  \ g i b  i h n  a u s ,  ohne CRLF a n  Ende 

REPEAT d r o p  \ d i e  D a t e i  ist g e l e s e n  

c l o s e  ; \ s c h l i e e  s i e  

c l s  

show temp. s e q  
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Schule IS^j 
Regel 1 KB) auf den Massenspeicher 
schreibt, ohne das Disk-Operation- 
System (DOS) eines forthfremden 
Betriebsystems zu benÃ¼tzen auch von 
groem Vorteil sein kann, wird einem 
Einsteiger aber zunÃ¤chs nicht ein- 
leuchten. Doch spÃ¤testen dann, wenn 
ihm einmal ein paar Bytes in der FAT 
( File Allocation Table ) gelÃ¶sch wor- 
den sind und sich seine Dateien ins 
Diskettennirwana verflÃ¼chtig haben, 
wird er es zu schÃ¤tze wissen, wenn er 
mit 3 4 LIST immer den Block 34 
finden wird ... 

Nun, heutige Betriebssysteme sind 
so sicher, da viele moderne Forth-Sy- 
steme wie z.B. F-PC sogar vorrangig 
den Datenzugriff Ã¼be ein Filesystem 
unterstÃ¼tzen 

Die Prozedur SHOW 

Eine wichtige Eigenart der Sprache 
Forth wird bereits am Aufruf des 
Wortes SHOW deutlich: Forth ist so 
transparent, daÂ man die inneren 
SchrÃ¤ubche nicht nur sehen kann, 
sondern, wenn man will, auch fÅ̧  sei- 
ne Zwecke ausnÃ¼tze kann. Der Ã¤uÃŸ 
re Interpreter z.B., der normalerweise 
unbemerkt mit Hilfe des Wortes 
WORD die einzelnen Worte aus dem 
Eingabestrom herausfiltert, kann zu 
eigenen Zwecken eingesetzt werden. 

S H O W T E M P . S E Q  . . .  
sei der Eingabestrom 

Definiere ich SHOW etwa so: 
: SHOW 
( -- adr-of-counted-str)  

BL WORD ; 
dann kann ich mich mit 
SHOW TEMP.SEQ COUNT TYPE 
auf dem Terminal davon Ã¼berzeu 
gen, daÃ ich den Forth-Interpre- 
ter fÅ¸ meine Zwecke eingesetzt 
habe. Tom Zimmers OPEN 
macht genau das. 

Dieses Einsetzen eines bereits vor- 
handenen und hochoptimierten Werk- 
zeugs wie WORD ist in BASIC nicht 
mÃ¶glich Der BASIC-Interpreter gibt 
seinen inneren Aufbau nicht preis. Er 
tut, was man ihm beigebracht hat, und 
sonst nichts. Auch versteht er die 
WÃ¶rter mit denen man ihn fÃ¼ttert nur 
dann, wenn sie genau so erscheinen, 
wie er denkt, daÂ sie erscheinen mÃ¼s 
sen. 

Will ich einem Unterprogramm in 
BASIC also einen String Ã¼bergeben 
muj' ich die dafÃ¼ vorgesehene Me- 
thode einhalten, in dem Fall: Deklara- 
tion einer Variablen NAME $ im Sub- 
Programm, die dann den Stringpara- 
meter aufnimmt, was Laufzeit und 
Speicherplatz kostet. 

Das Positionieren 
des Dateizeigers 

Den unterschiedlichen Zugang 
zum Problem des Dateizugriffs kann 
man auch daran verdeutlichen, wie je- 
de Sprache den Dateizeiger positio- 
niert. 

BASIC sieht Dateien unter prakti- 
schen Gesichtspunkten und bietet von 
seinem Standard her nur Lesefunktio- 
nen ( LOC (kanal ) ) des Dateizei- 
gers bis auf den PUT-Befehl, der den 
Dateizeiger so setzt, da ein relativer 
Zugriff auf einen Datensatz in einer 
random-access-Datei ermÃ¶glich 
wird. Das moderne QBASIC bietet 
zwar die MÃ¶glichkeit mit SEEK 
#kanal,position den Dateizei- 
ger in einer sequentiellen Datei belie- 
big zu manipulieren, in random-ac- 
cess-Dateien dagegen greift SEEK in 
QBASIC nach wie vor nur auf den 
einzelnen Datensatz zu. 

Zwar kann Qbasic eine Datei auch 
im BinÃ¤rmodu Ã¶ffnen in dem dann 
der Befehl PUT den Dateizeiger belie- 
big setzen kann, doch dann findet man 
sich auf der Ebene der PEEKs und 
POKEs wieder, wenn man an die Da- 
teidaten herankommen will, und das 
ist in BASIC kein SpaÃŸ 

FÃ¼ Forth ist dagegen eine Datei 
zunÃ¤chs nichts als eine Ansammlung 
von Daten, deren Strukur nicht schon 
bei den Ã–ffnungsbefehle bekannt 
sein muÃ ( vgl. in BASIC OPEN FOR 
I N P U T  1 OUTPUT 1 RANDOM). Spe- 
zialisierte Zugriffskommandos liegen 
auch im neuen ANS-Standard nicht 
vor, so daÂ Tom Zimmers, SEEK nicht 
davon abhÃ¤ngi ist, welche Daten- 
Struktur in der konkreten Datei anzu- 
treffen ist. 

NatÃ¼rlic gibt es auch in Forth un- 
terschiedliche Dialekte. Doch es ist 
prinzipiell immer mÃ¶glich das feh- 
lende oder anders formulierte Wort 
nachzubilden, notfalls in Assembler. 

In BASIC dagegen ist man auf den 
Wortschatz angewiesen, den man 
beim Kauf erhalten hat und den man 
so anwenden muÃŸ wie es sich der Im- 
plementierer des jeweiligen BASIC- 
Dialekts gedacht hat. Ã¼berspitz for- 
muliert: In BASIC paÃŸ sich der Pro- 
grammierer der Programmiersprache 
an, wÃ¤hren Forth es dem Program- 
mierer gestatten mÃ¶chte die sprachli- 
che Formulierung dem Problem anzu- 
passen. 

Um am Boden und in PraxisnÃ¤h 
zu bleiben: Im Alltag tauchen in Da- 
teien kaum andere Datenstrukturen 
als sequentielle oder index-sequen- 
tielle auf, und fÃ¼ diese genÃ¼ge die 
Standardbefehle eines BASIC-Inter- 
preters allemal, ja es ist gerade fÃ¼ den 
Einsteiger eine groÃŸ Hilfe, wenn ihm 
ein Befehl fast alle Arbeit abnimmt, 
so daÂ er in kurzer Zeit auch ein Er- 
gebnis auf dem Monitor sieht. Von 
der groÃŸe Freiheit in Forth hat er da- 
gegen gar nichts, wenn ihm als einzi- 
ge MÃ¶glichkeit auf eine Datei zuzu- 
greifen, das blockorientiert Wort R/W . 
angeboten wird wie etwa im volks- 
Forth fÃ¼ den Atari ST, das in dieser 
Hinsicht gar nicht volksnah ist (war?). 

So nebenbei bemerkt: Um die Da- 
tei FPCWORDS.TXT mit SHOW aus- 
zugeben, braucht Qbasic 18,8 Sekun- 
den. F-PC schafft das in 6,48 Sekun- 
den! 

So. Das war's fÃ¼r erste. Geplant 
sind noch BeitrÃ¤g zu folgenden The- 
men: 

Array-Zugriffe (Vgl. D I M  
array$ (anzahl) etc) 
Index-sequentielle Dateien 
Assemblereinbindung 
Fehlerbehandlung 
Debugging 
Aufruf anderer Programme 
( Shell-Funktionen) 

RÃ¼ckmeldunge sind natÃ¼rlic hÃ¶chs 
erwÃ¼nscht 

a 
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Info 

Sie ihn testen. Dokumentieren Sie: Benchmarkfur 8-Bit Microcontroller Speiche~erbrauchinBytes 

von Raphael Deliano 
Steinbergerstr. 37, 82110 Gerrnering, Tel: 089-8418317 

D Laufzeit in Sekunden 
U eventuell nÃ¶tig Modifikationen, 

um das Programm lauffÃ¤hi zu ma- 
Ein simpler Benchmark fÃ¼ 8-Bit-CPUs und die Ergebnisse des chen. 
Tests von mehreren Systemen. D genauen CPU-Typ und Taktfre- 

quenz der Hardware. 

Warum ein Benchmark ? 

Er gibt dem Anwender eine kon- 
krete Grundlage zur Beurteilung eines 
Systems. Dabei wird keine Implemen- 
tierung komplett beurteilt, sondern 
nur einige wesentliche, vergleichbare 
Merkmale werden herausgestellt; so 
z.B beim folgenden Benchmark Ge- 
schwindigkeit und Speicherver- 
brauch. Zwischen beiden besteht of- 
fensichtlich ein Zusammenhang: 
schnelle Implementierungen verbrau- 
chen meist mehr Speicher. Die in Bild 
1 dargestellten Ergebnisse wurden im 
Lauf der Zeit in der Mailbox unter 
Mithilfe der Benutzer der Mailbox zu- 
sammengestellt. 

BENCH 

Das hier verwendete Programm 
(siehe Listing ) erfÃ¼ll folgende Krite- 
rien: 
D Es verwendet Befehle, die in prak- 

tisch jedem System vorhanden 
sind. Und sollte damit Ã¼beral ohne 
groÃŸ Modifikationen laufen. 

D Es ist sinnlos. Und gibt damit niem- 
andem Gelegenheit, es zu "verbes- 
sern". Das "Sieb des Erathostenes" 
ist heute kaum noch als Benchmark 
verwendbar, weil es zuviele Vari- 
anten gibt. 

D Es ist kurz und damit leicht einzu- 
tippen. 

Normierung 

Die Geschwindigkeit hÃ¤ng natÃ¼r 
lich nicht nur davon ab, wie gut die 
Implementierung ist, sondern auch 
von der CPU und der Taktfrequenz. 

Stichworte 
Benchmark 
Microcontroller 
Geschwindig keitsnormierung 

D anhand des Datenblatts der CPU 
Kraftmeierei mit hohen Taktfrequen- verfiigbare und angekÃ¼ndigt Takt- 
Zen ist offensichtich unbegrÃ¼ndet Sie frequenzen und die zugehÃ¶rige 
deutet nur auf erhÃ¶hte 
Stromverbrauch und verbrauch 

EMV-Abstrahlung hin. 
Wesentlich fÃ¼ die Re- 
chenleistung hingegen ist, 
wieviele Opcodes die 
CPU tatsÃ¤chlic pro Se- 
kunde abarbeitet; die 
MIPS also. Bei einem 2 
MHz-6502 sind es z.B. 
0,503 MIPS. Und hier 
hÃ¤ng die CPU wiederum 
von der Zugriffszeit des 
Programmspeichers ab. 
Deshalb wurde die Takt- 
frequenz des Controllers 
an der Markierung o auf 
die Zugriffzeit eines 
EPROMs, das als exter- 
ner Programmspeicher 
dient, normiert. Ange- 
nommen Sie haben ein 
150nsec-EPROM. Mit 
welcher Taktfrequenz 
dÃ¼rfe Sie den Controller 
betreiben, damit die Zu- 
griffszeit gerade noch 
reicht ? Das ist die Takt- 
frequenz an der Markie- 
rung. 

System: 

AIM65 
FORTH 

F65 

Super8 
FORTH 

eFORTH 
8051 

F137 

Tl37 

W37 

Bitte um Mithilfe 

8 4 3  2 MHz 1 
1 F65 

Super8 
17 12' 

Tl37 20 16 
20 16 MHz 12 

77 
75 

1-0 F137 
-<) AIM65 
8 4 3 

l I I I I I ^ 
I I I I I 

5 10 15 20 sec 25 

20 16 12 1-4 eFORTH 8051 

25 

getested 
von: 

Rafael 
Deliano 

Rafael 
Deliano 

Claus 
KÃ¼hne 

Maus 
Seegebarth 

Johannes 
Teich 

Johannes 
Teich 

Johannes 
Teich 

50 

CPU: 

6502 

6502 

Super8 

80C53S 

8051 

8051 

8051 

100 sec Laufzeit 

Technik: 

ipm-tt 

JSR- 
thrsaded 

? 

? 

threaded 

JSR- 
threaded 

token- 
threaded 

Zeit: 

6 6 s ~  
1 MHz 

22 sec 
1 MHz 

1 os9C 
19.6MHz 

i i . 0 6 M ~ z  

19 7sec 
1 ~ M H Z  

10 5sw 
12hHz 

23,5sec 
12MHz 

107 Bytes 

74 Bytes 

77 Bytes 

97 Bytes 

44 Bytes 

Zugriffszeiten fÅ  ̧ externen Pro- 
grammspeicher. Setzten Sie das Er- 
gebnis in die Mailbox oder nehmen 
Sie Kontakt zum Autor auf, damit 

Wenn Sie einen Controller haben, der es tut. 
der hier nicht aufgefÃ¼hr ist, sollten 

Listing zu Benchmark (Rafael Deliano) 
HEX 

5 CONSTANT F I V E  

2 VARIABLE BVAR 

: BENCH 

1 0 0  0 D0 1 BEGIN DUP SWAP DUP ROT DROP 1 AND 

I F  FIVE + ELSE 1- THEN BVAR ! BVAR @ DUP 0 1 0 0  AND UNTIL 

DROP LOOP : 

\ Das Listing ist fÃ¼ F65 gedacht. 
\ Die 2 vor VARIABLE bedeuted, daÂ die Variable 2 Bytes enthalt. 
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Applikation /C / 
Vom Suchen, 
Finden und 
Wegwerfen 
von Claus Vogt 
BÃ¼lowstr 67, 10783 Berlin, Tel: 030-2168938 

Das Suchen und Ersetzen von Zeichenketten gehÃ¶r zum Stan- 
dardfunktionsumfang auch des dÃ¼mmste Editors. Trotzdem hat 
sich der Autor entschlossen, die Funktion als alleinstehendes 
Programm in F-PC3.56 zu implementieren. Das ist manchmal ganz 
praktisch und nebenbei lernt man ein wenig Ã¼be DOS-Pipes. 

P 

... eigentlich sollte ja nur (!) eine tiert und in das (recht preiswerte) 
AdreMatenbank auf die neuen Post- Konvertierungsprogramm geladen. 
leitzahlen umgestellt werden. Schon Doch dieses verlangt leider Kommas 
war die Datenbank in ASCII expor- als Trennzeichen statt Tabs; auÃŸer 

dem will es alle Parameter in doppel- 

Stichworte ten HochtÃ¼ddelche eingeschlossen 
sehen. Das lÃ¤Ã sich mit der Funktion 
'Suche und Ersetze' des Editors si- 

Replace eher schnell erledigen. Doch leider ist 
das ASCII-File fÃ¼ den Editor viel zu 

grof.3. Welches Textverarbeitungssy- 
stem konnte nochmal beliebig groÃŸ 
Files verarbeiten? Das Wordstar von 
1983 ist nicht im Diskettenkasten - hat 
sich wohl jemand ausgeliehen und 
nicht zurÃ¼ckgebracht Na, dann star- 
ten wir halt Windows und Word fÃ¼ 
Windows. Doch siehe: Ausgerechnet 
die gewÃ¼nscht Ersetzefunktion fÃ¼hr 
bereits nach 100 Zeilen auf eine Mel- 
dung 'Nicht genug Speicher, um die 
Funktion auszufiihren. Bitte Datei 
speichern' - und das bei 16 Mb RAM. 
Nun ja da muÃ ein eigenes Replace- 
Programm her. 

r h  

Listing zu Suchen, Finden und Wegwerfen (Claus Vogt) 
\\ REPL.SEQ : A Search 6 Replace F i l t e r  c lvl993 

REPL [ [ s t r l l  s t r21  < i n f i l e  > o u t f i l e  

Takes input  f run  s t d i n .  Puts  output  t o  s tdou t .  

Replaces a l l  occurances of s t r l  by s t r 2 .  

s t r l  and s t r 2  may w n t a i n  Asci i -wdes surrounded by \ 

I n  i n F i l e  a Ascii-0-char o r  Ascii-26-char is t r e a t e d  a s  End of  F i l e !  

Cn r e tu rn  t o  DOS t h e  e r r o r w d e  r e f e r s  t o :  

0-ok 1-parameter 2-inFile 3-outPile 255-forth-error(inc1uding ̂ Break) 

samples: 

REPL \ copies  s t d i n  t o  s tdou t  

REPL abc de  \ r ep laces  a l l  occurances o f  abc by de 

REPL \09\ TAB\09\ \ i n s e r t s  TAB i n  f r o n t  or a l l  t a b s  

REPL \$OD\\$OA\ RET\13\\"J\ \ i n s e r t s  RET i n  f r o n t  of a l l  CRLF 

Claus Vogt (Ber l in ) ,  K i tq l i ed  de r  Forth-Gesel lschaft  e.V. 1993 

c l v  07/22/93 11:50:29.65 : 2nd Version. hex supported. T ra i l i nq  \ .  No char 

apended 

c l v  07/21/93 13:23:54.19 : I s t  vers ion 

( \ wmpi le r  s e tup  

Cnly Eorth a l s o  d e f i n i t i o n s  declmal 

( \ Variables  

Create s t r - sea rch  256 a l l o t  s t r - sea rch  o f f  \ s t r i n g  t o  be searched f o r  

Create s t r - r e p l  256 a l l o t  s t r - r e p l  o f f  \ r ep lace  by this 

Variable  s t r - ind  s t r - ind  off  \ so  much chars  Eound till y e t  

( \ \  Routines f o r  keyboard i / o  f o r  t e s t  p u r p s e s  

: readc 1 -- C ) key ; 

: wri t ec  ( C - ) errat ; 

: w n t e s t r  ( a 1 - ) t ype  : 

) 

folgende Handles s ind un te r  DOS b e r e i t s  standardIrZ&iq d e f i n i e r t  und geÃ¶ffnet  

0 - STDIN Standardeinqabe ( i . a .  Tas t a tu r ,  abe r  mit  <-Zeichen umlei tbar)  

l - STDOUT Standardausqabe ( i . a .  Bildschirm, abe r  >-Zeichen umlei tbar)  

2 - STDERR Standardfehler  (Bildschirm) 

3 - STDAUX Hl l f sqe ra t  (COM1:) 

4 - STDPRN Drucker ( L P T l : )  

lvgl. 'PC-Referenz f u r  Programmierer. MS-Press. dtsch:Systheina Verlag 1992' 

S.220. Ubriqens end l i ch  e i n  Buch, wo a l l e  Tnfos Ã¼be PC-Internas d r i n s t e h t ! )  

( \ s t d i / o  

Code dos re t  1 errCode - ) POP M KC3V AH, Ã $ 4 ~  INT $21 END-CODE 

: msqstr  ( a n -- ) \ messaqe auf STDERR 

2 - ro t  swap ( hndl  c n t  addr -- cnt '  e r r ?  ) $4000 hdos4 2drop ; 

Create  $ r e t  

2 C, $00 C, $Oa C, 

: msqs ( aN cN . .  a l  c l  n - ) 

' REPL " msqstr 0 ?D0 msgstr LOOP $ r e t  count msqstr ; 

: replEnd ( errCode -- ) RESTORE-VECTORS BYEFUNC dos re t  ; 

: r e a d s t r  ( a n -- ) \ l e sen  von STDIN 

0 - ro t  swap $3f00 hdos4 n i p  

IF " read e r ro r "  1 msqs 2 replEnd THEN ; 

: readc ( - C ) 0 sp@ 1 r e a d s t r  : 

: w r r t e s t r  ( a n -- ) \ schreiben auf S"03UT 
0 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 31 9. Jahrgang Nr. 1993 - 3. Quartal 



Suchen, Finden - Wegwerfen 
von Claus Vogt 

Fortsetzung des Listings zu Suchen, Finden und Wegwerien (Claus Vogt) 
1 -rot swap $4000 hdos4 n ip  

IF '' write error" 1 msgs 3 replEnd ?MN ; 

: writec ( C -- ) sp@ 1 writestr  drop ; ( \ search 6 replace 

) : a l lmtches?  ( - -  flag ) str- lnd @ str-search C@ = ; 

a l lmtches?  

( \ paramter crack routines IF drop fa l se  \ search s t r ing  exhausted 

ELSE str-search lt str- ind @ t C@ - 
: s t r \ !  ( s t r  -- ) \ wnverts \ #H\  in  s t r  in to  Ascil char THEN ; 

d u p r  wunt  

=GIN dup \ length? : Elush-found 

WILE over C@ Ascii \ = str- ind @ IF str-search I +  s tr- ind L! wri tes t r  str- ind off THEN : 

IF \ -- a len ; r  s t r  

2dup 1 I s t r ing  Ascii \ scan 2swap \ -- a' 1' a 1 : repl  

bl  4 pick C! \ Replace t r a i l i n g  ' \ '  with bl  BEGIN readc 

dup 3 pick - 2 pick C! \ make coun-byte dup O= IF drop flush-found EXI? THEN \ no m r e  available 

over %nunber \ %n&r iqnores 1s t  char dup mtches? 

0- o r  over $ffOO and or  IF 1 str- ind t! \ one more mtches  

IF \ no n&r 

>r  2dup 1 I s t r ing  " bad paramter " 2 msgs I> 

1 replEnd 

THEN 

2 p i c l  C! \ save c b r  -- a' 1' a 1 

2 pick swap - r @  c t !  \ Update count -- a' 1' a 

2 pick lt over lt 3 pick 1- Ã¼ma m v e  \ delete 

ro t  drop swap \ -- a t l  1' 

T m  

1 l s t r i n g  

REPFAT 2drop r>drop : 

: dos-par 

$80 wunt  

str-search 256 b l  f i l l  

s t r - rep l  256 b l  f i l l  

bl skip 2dup bl  scan tuck 2>r - str-search place 2r> 

b l  sk ip  2dup b l  scan tuck 2>r - s t r - rep l  place Zr> 

str-repl  count str-search wunt  3 msgs \ S t a r t  message 

str-search s t r \ !  

s tr-repl  s t r \ !  

Zdrop ; 

allmatches? IF \ a l l  match 

str-repl  wunt  wr l tes t r  \ replace found s t r ing  

str- ind ofE 

THEN 

ELSE flush-found dup writec 

THEN 

dup 26 - IF drop flush-found EXIT TmN \ E W  detected 

drop 

AGAIN ; 

1 
[ \ E-PC-tumkey application 

: main dos-par rep l  0 replEnd ; 

: repl-?error ( a n f -- ) IF 1 m g s  255 rep lwd THEN ; 

' repl-?error 1s  ?error 

' main 1s in i t s tu f f  

turnkey rep l  \ also returns t o  LOS 

) 

Fortsetzung von Seite 12 

OOP-Modui), doch sind nur die Edi- 
toren in GEM eingebunden. Es 
scheint auch von Bernd Paysan nicht 
mehr gepflegt zu werden, denn auf 
meine vor langer Zeit gestellten Nach- 
fragen habe ich jedenfalls keine Ant- 
woa erhalten. Schon in seiner F68K- 
Zeit hat J6rg Plewe dagegen geduldig 
und prompt meine Fragen beantwor- 
tet. DaÃ auf dem Atari solche 32-Bit- 
Forthsysteme zur VerfÃ¼gun standen, 
hatte ich keinen Grund, nach der PC- 
Seite zu schielen, da dort das F83 von 
Laxen und Perry Stand der Dinge war 
(16 Bit!!!), bis ich in der c't vom F-PC 
gelesen habe. Es ist zwar sehr schnell 
und gemÃ¤ seinem Autor ein Ozean, 
der von den Quellen guten Forthcodes 
gespeist wird, doch es bleibt ein 16- 
Bit-System, das sich an die Launen 
von Mrs. DOS halten muÃŸ Da ich 
mein Geld nicht mit der Programmie- 
rung von DOS-Computern verdienen 

mu, kann ich es mir es leisten, 
F68KANS fÃ¼ das modernere und ef- 
fizientere Forthsystem zu halten, da es 
auf den 680x0-Prozessor von Motoro- 
la setzt. (Wer schreibt ein Ladepro- 
gramm fÃ¼ die Macintosh-Rech- 
ner???). Nach der LektÃ¼r des Arti- 
kels von M.Major und Fr. Prinz Ã¼be 
FORTH/2 w Ã ¤  F68KANS wohl nur 
mit diesem Forth in OS12 zu verglei- 
chen, sowohl was die komfortable 
Fensterumgebung als auch die lineare 
32-Bit-Adressiemg des Speichers 
betrifft. Die FÃ¼ll an Programmieride- 
en im Ozean F-PC ist natÃ¼rlic ohne 
Konkurrenz, womit wir bei der Frage 
wÃ¤ren was F68KANS auÃŸe seinem 
Lader sonst noch anzubieten hÃ¤tte In 
bezug auf die Tools ist noch ailes am 
Werden. Momentan sind ein Decom- 
piler und die Bibliothek der GEM- 
Routinen verfilgbar. Geplant sind ein 
68000-Assembler im Motorola-For- 
mat und ein Disassembler. Wer Lust 
hat, ein Programmierwerkzeug oder 

Beispielprogramme hinzuzufÃ¼gen 
mÃ¶g sich beim Autor JÃ¶r Plewe 
melden. Wie gesagt, alle Applikatio- 
nen, die in F68KANS geschrieben 
sind, k6nnen auf aiien Rechnern mit 
einem 680x0-Prozessor laufen, sobald 
ein Lader erstellt ist, der dem Kern die 
Systemroutinen zur Ein- und Ausgabe 
Ã¼bergib (-1 KEY, EMIT, FOPEN etc). 
Der in C geschriebene Lader von 
F68K umfaÃŸ dabei wie gesagt nur 
16KB. Was F68KANS kosten SOU? 
DarÃ¼be kann ich nichts Genaues sa- 
gen, der Autor hat mir aber versichert, 
daÃ es ein Produkt aus dem Low- 
Cost-Bereich sein SOU. Er freut sich 
bestimmt Ã¼be eine Kontaktauhah- 
me. Seine Adresse lautet: 

JÃ¶r Plewe, Haarzopfer Str. 32 
45472 MÃ¼lhei an der Ruhr 
Tel.: 02081497068 
email: 
joerg.plewempi-domund-mpg.de 

Cl 

P 
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Erbsenziihler Raphael Deliano 

Ab und zu sind Statistiken mÃ¶glich 
anhand denen man abschÃ¤tze kann, in 
welchem Umfang Forth in der Industrie 
auf embedded Controllern verwendet 
wird. In anderen Bereichen ist ohnehin 
keine nennenswerte Verbreitung von 
Forth zu erwarten. Statistik I zeigt das 
Ergebnis einer Befragung der Zeitschrift 
VMEbus vom August 89 zum Thema 
"Systemintegration im Auftrag des Kun- 
den". Deutsche IngBÃœro und Firmen ga- 
ben an, welche Sprachen sie dafÃ¼ 
benutzen. Bei den Systemen handeit es 
sich um 16-bit-lndustrierechner, bei de- 
nen die HLL typisch auf ein Betrieb- 

87 Assembler 1 
65 Pascal 1 
41 ~okran 

l3-iii&u1a-2 
5 Forth 
3 Pearl 
2 LISP 
<I Prolog 
<I BASIC 
<I C++ 
<I OCCAM 
<I COBOL 

Statistik 1: FORTH auf VME-Bussystemen 

system aufsetzt. Statistik 2 basieri auf 
dem von Motorola 1991 herausgegebe- 
nen Katalog von Compilern, die von ver- 
schiedenen Herstel lern fÃ¼ 
Motorola-Controller angeboten werden. 
Das Spektrum reicht dabei vom 68HC05 
bis zum 68300. Die Anbieter sind durch- 
weg US-Firmen. Generell zeigen derar- 
tige Statistiken, daÃ es eine 80% 
Standardsprache gibt, auf die sich die 
Anbieter und zwangslÃ¤ufi die Anwen- 
der konzentrieren. Wobei hier ein laufen- 
der Generationswechsel statifindet. Bei 
Microcomputern z.B. von BASIC (Ende 
70er) zu Pascal (Mitte 80er) zu C ( Ende 
80er). Daneben gibt es eine Unzahl von 
Sprachen, die Ã¼be 1 - 2% nicht hinaus- 
kommen. Forth liegt dazwischen mit Ca. 
5% und scheint diese Verbreitung, je- 
denfalls bei kleinen Svstemen. relativ 
stabil beizubehalten. 

Stat.2: FORTH-Compiler fÃ¼ Moiorola-Conlrolle 

(Gesucht und gefunden in den letzten bei- 
den Ausgaben der FD, USA) 

@ "Forth hasnpt t a k n  over the world - 
not for any technical reason, but for a 
marketing reason. " (E. Rather) 

"My number-one priority is merging 
the capabilities und strengths of Forth 
und UN*X. " (JSchneider) 

"Now is the time to use Forth as a la- 
bor-saving, service-generating engine 
that fits into Open system models." 
(M.El01a) 

"I do notfeel comfortable withfiles.( ...) 
It is often fogotten that bloch represent 
a window into virtual mm ry..." 
(G. Carlton) 

"I (...) discovert that there was a class 
of problems that are trivial (or nearly 
trivial) in C that are dificult in Forth. 
(Of course, the opposte is more usually 
true.)" (JSchneider) 

"To muke porting, muintaining, und 
modihing easier, I tried to keep &fini- 
tions dialect-invariunt."(J.V. Noble) 

"After twenty years of running a lea- 
ding Forth business, Ms. Rather has 
heard all the urguments against Forth . 
und has an impresive arsenal of evi- 
dence und case histories with which to 
shoot down euch of those objections." 
(M. Ouverson) 

Dr. DOS und Ms. DOS 

Arne SchÃ¤pers 
DOS 5 fÃ¼ Programmierer: 
'Die endgÃ¼ltig Referenz', 
1. Auflage, 1991, 
Addison Wesley, Bonn, 
360 kB, Hardcover 1 123 Seiten, 1980 g, 
ISBN 3-8931 9-350-2, DM99.- 

Dieses Buch handelt von dem PÃ¤rche 
Dr. DOS und Ms. DOS und ihrer Ahnengale- 
rie. Ein Buch, daÃ nicht die Augen ve- 
schlieÃŸ vor individuellen Problemen der 
Versionsvielfalt. In mancher Hinsicht ein 
Gegenpatt zu Schulmann's UNdocumen- 
ted DOS. Hier werden die Bugs und Quirks 
der vermeintlich gut dokumentierten DOS 
Funktionen erÃ¶rtert undokumentiertesfÃ¤ll 
dabei aber keineswegs unter den 
Tisch(er). Wer nicht nur durchschnittlich 
programmieren will, benÃ¶tig auch die be- 
sonderen Informationen. 

Arne SchÃ¤per hat sich ausgiebig mit 
Turbo Pascal I Borland befaÃŸt das kÃ¶n 
nen auch seine Beispiele ( Pascal, As- 
sembler, C ) nicht verleugnen. 

Mir zumindest sagt sein (er-)frisch(- 
end) aufgemischter Schreibstil sehr zu. 
Gut angepasst an die wirklichen Erforder- 
nisse wÃ¤ren der Systemprogrammierung 
nutzi Arne SchÃ¤per gegenÃ¼be Ray Dun- 
can's MsDos UrBibel eine anders geartete 
Verdichtung. Arne SchÃ¤per stellt eine 
Thematik auch gebÃ¼ndel dar, inklusive 
Querverweisen, Warnungen, Nebeninfor- 
mationen. Es verliert sich nichts wie Ã¼blic 
Ã¼be das gesamte Buch. 

Damit wÃ¤r es eines der wenigen deut- 
schen ComputerBÃ¼cher bei dem eine 
Ubersetzung in9 Englische denkbar wÃ¤re 

Sehr empfehlenswert fÃ¼ den, der detai- 
liert, schnell und umfassend Ã¼be DOS 
Funktionen und Fehler informiert werden 
mÃ¶chte Vorsicht, verleitet zu interessan- 
ten Ideen. 

akg Da viele Forth-Experimente 
Schnittstellen zur realen Welt bedÃ¼rien 
soll auf die in elrad 93110 beschriebenen 
DA-Wandler (8*12 bit) hingewiesen wer- 
den. Zum Betrieb wird ein Parallelport ver- 
wendet. In elrad bearbeitet ein Pascal 
Programm den seriellen Datenstrom am 
Parallelport; wie leicht geht sowas in Forth. 

Nicht nur Briefmarken-Sammler sollten 
sich den Artikel des Autors Dr. Claus KÃ¼h 
ne/(ein Forther) in elrad 9311 0 heraus-PIC- 
ken. Unter anderem beschreibt Herr 
KÃ¼hne das Parallax-Basic und $e Kom- 
munikation zum PC und Ã¼be I C. Das 
Stack-orientiere Forth tut sich auf einem 
PIC sehr schwer, aber als Peripherie zu 
einem kleinen Forth-Controller ... und das 
alles wieder als Peripherie zu 'imaginary9- 
time Windows-PCs oder einer UNlX-Ma- 
schine ... . 

In 9311 1 werden technisch-wissen- 
schaftliche Taschenrechner gestestet, in- 
klusive der Diskussion stacWUPN. 
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Leserbriefe 

'Die Uhr'- kein TSR, ein TWC! 
Leserbrief von Am& Klingelnberg, 
StraÃŸburge Str. 12,52477 Alsdori 

'Die Uhr' von Friedrich Prinz ist kein TSR, sie 
erweist sich als ein WC-Programm (Tem-inate and 
Wait for Crash, oder auch: Transient, Will Crash). 
Es wird eine falsche DOS-Sewice Routine benutzt, 
um Speicher zu allocieren, genauer: es gibt gar keine 
richtige. FÃ¼ den Bau von TSRs mÃ¼sse vÃ¶lii ande- 
re Verfahren angewendet werden. Und zwar sollte 
das Mutter-Programm eine besondere (meist indivi- 
duell abgestimmte) Struktur aufweisen, in j edm 
Fall muÃ es aber auf eine 'unÃ¼bliche Weise beendet 
werden. Mit ein paar ' d i q  tricks' kann Friedrichs 
LÃ¶sun allerdings ohne sehr viel Andemng hingebo- 
gen werden (siehe unten). 

Das Problem besteht darin, daÃ nach dem Verlas- 
sen des Mutter-Programms (Forth) der Speicher 
(hier: die Uhr Intempt Routine) wieder automatisch 
zum oberschreiben freigegeben wird. Hatte sich der 
Code in eine kleine LÃ¼ck geklemmt, so kann man 
lÃ¤nge warten, bis es crasht. Beispielsweise wird ein 
F-PC aber -- bei erneutem Laden -- auch kleine Be- 
reiche aiiocieren, und: up up in the air ... . Hat man 
aber dann doch den allocienten Bereich -- nicht ganz 
legai -- geschÃ¼ut so steht er Ã¼biicherweis mitten 
im schÃ¶nste freien groÃŸe Memory Block und 
blockiert viele Programme (hier ist nun F-PC spe- 
ziell gutmÃ¼ti und ailociert Spzicher drumherum, 
meistens kann man dann immer noch recht groÃŸ 
Dateien edit i te~n, es fÃ¤ll kaum auo. 

Meiner Meinung nach kann 'Die Uhr' keines- 
wegs als FORTH-TSR bezeichnet werden. Forth 
wird Iedigl~ch ais Hiifmittel genutzt, um reinen As- 
sembler-Maschinen- Code als TSR zu nutzen (Ma- 
schinen-Code mit relativen internen SprÃ¼ngen) Un- 
ter einem Forth-TSR verstehe ich, daÃ ich da natÃ¼r 
lich auch Cola-Definitimen nutzen kann, mir aiso 
nicht so viel umstÃ¤ndlich low-level Arbeit machen 
muÃŸ 

Der Uhren-Artikel war fÃ¼ mich der Anreiz, das 
Thema TSR genereil wieder aufzugreifen. Erneute 
Diskussionen mit T m  Zimmer fÃ¼hrte dazu, daÃ 
T m  nun TSR-Beispiele in TCOM integnext hat. 
TCOM hat heute eine andere inteme Struktur (frÃ¼he 
re Versionen waren TSR-feindlich, die Stacks lagen 
faisch). Ein in Forth geschriebenes TSR benutze ich 
fortwÃ¤rend Es bietet die endgÃ¼ltg LÃ¶sun des Ctrl- 
und Caps-Problems: KBDR.com , dieser 'KeyBo- 
ardDRiverP kommt von T m  Almy ( ForthCom = 
4C.cm ). 

Eine verbesserte und kÃ¼rzer Version der Uhr, 
Crash-frei geschÃ¼tz und ab MSdos 5.0 sogar auch 
echt nntzbar (im UpperMemoryBlock platzsparend 
aliociert) und zudem sowohi von F-PC! ladbar, als 
auch von ZF, spiele ich auf die MehlSchachtel. Wei- 
tere TSR-Info geme bei mir. 

Noch was zur 'Uhr' ... 
Leserbrief von Michael SchrÃ¶der 
Magdeburger Str. 26 39387 Oschersleben 
Tel. : 0394914086 

Ich mÃ¶cht noch etwas zu dem Beitrag "Die Uhr" 
in den letzten VD hinzufÃ¼gen Das Konzept der 
TSR-Programmierung aus dem Forth Interpreter 
heraus, das Fnederich Prinz dort aufzeigt, ist ein 
sehr ordentliches StÃ¼c F& und eine faszinierende 
Id W... 

Leider kann nach meinen eigenen Erfahmngen 
mit TSR-Programmierung - die auch auf diversen 
SystemabstÃ¼m und langen Debug-Sitzungen bem- 
hen - dieses Konzept aber ~ c h t  sicher funktionieren, 
obwohl es das den Werken der Systemprogrammie- 
rung zufolge tun mÃ¼ÃŸt Zumindest in meinem 
Nachschlagewerk, Tischen "PC Intern", wird aus- 

Das R-Schwein 
von Arndt Klingelnberg 
StraÃŸburge StraÃŸ 12, 52477 Alsdort, Tel. 

Dieses ist nun mal ein Schwein auch fÃ¼ AnfÃ¤nge und zudem von hohem NÃ¤hr 
wert, zumindest eigentlich. Denn eigentlich denkt keiner an diese Schweinerei und 
dabei wird es oft richtig falsch, was eigentlich meist Ã¼bersehe wird I!! Daher auch 
etwas zum Nachdenken. Umsteiger von BASIC greifen sich verwundert an den Kopf 
und nennen es eine Schweinerei, Forth83geschrittene sprechen dann liebevoll von 
maschinennah, was stimmt und oft hilfreich ist. Ein eingefleischtes fig-Forth verneint 
das und hÃ¤l gar nichts von solcher Schweinerei, keiner braucht es, und meine unten- 
stehende Schweinerei macht dort auch zuviel Mist. Schwein oder nicht, ANS lÃ¤Ã oit 
die Wahl, auf den ersten Blick aufwendig, aber eigentlich einzig richtig. Insider 
schmunzeln nun eigentlich schon wissend. 

ONLY FORTH ALSO DEFINITIONS decimal a u t o T i t l e  

\ ?NEGATE s c h e i n t  n i c h t  unbedingt Ã¼bl i c  zu  s e i n ,  daher :  

\ : ?NEGATE ( n l  n2 -- n3 ) \ I f  n2 i s  nega t ive ,  negate  n l .  

\ 0 I F  NEGATE THEN ; 
: SchweinR ( ? ? ?  -- ? ? ?  ) \ Forth83 ! ! !  

2dup XOR 0 R abs  R abs  R @  IMOD swap 2* R = - R ?neqate  ; 

Ci Wie sollte die Funktion heiÃŸe (mein bisheriger Name ist Ianglungenau) 
U Was macht sie (aber bitte EXAKTbeschreiben. aenau darauf kommt es an)? . "  
U Wie geht es kÃ¼ize undloder schneller ?!? 

Ich hege den Optimismus, High Level ( zumindest ZF , F-PC ) gut ausgereizt zu 
haben, Per Code oder auch abwechselnd HighLevel und i n l i n e  Code liefe das 
ganze natÃ¼rlic deutlich schneller einfacher. 

Ci Wie ist sie in ANS oder fig zu schreiben ? 
FÃ¼ ANS reicht ElNELÃ¶sun nicht, es sei denn, es wird condiiional compiliert. 

gefÃ¼hrt daÃ Speicher, der mit der DOS-Funktion 
48h dokiert wurde, vom h g r a m m  expiizit freige- 
geben werden muÃŸ ansonsten aber auch nach Pro- 
grammende den DOS-Speicher blockiert. Auf der 
Richtigkeit dieser Aussage baut aber die Idee der 
Auslagerung des TSR-Codes in ein separates Seg- 
ment auf. 

Meine Erfahrungen mit Ms.Dos waren aber ganz 
anders. Auch der mit dieser Funktion allokierte 
Speicher (Forth-Wort 'alioc') wird nach dem Ende 
eines Programms wieder freigegeben. tiberprÃ¼fe 
Sie dieses mit der folgenden Sequenz: 

1) Ermitteln Sie auf DOS-Ebene die GrÃ¶Ã des 
verfÃ¼gbare Speichers;,neuere DOS-Versionen ha- 
ben dazu das Kommando MEM und in den Ã¤itere 
geht es mit CHKDSK. 

2) starten Sie Forth und allokieren Sie Speicher 
mittels 'alloc'; beispielsweise allokiert '1000 ailoc' 
einen Bereich von 16kB GrÃ¶ÃŸ 

3) verlassen Sie Forth, ohne vorher 'dealioc' aus- 
zufÃ¼hre 

4) Ã¼berprufe Sie erneut den im DOS verfÃ¼gbare 
Speicher und vergleichen Sie mit dem ersten Wert 

Laut den Biichem mÃ¼ÃŸ beim zweiten Mai 16kB 
weniger Speicher zur VerfÃ¼gun stehen; bei mir er- 
gaben sich jedoch trotz meines unglÃ¤ubige Stau- 
nens jedesmal zwei gleiche Werte. Ich habe das zu- 
erst unter DR-DOS 6.0 festgestellt, kam aber auch 
unter einem alten MS-DOS 3.3 zum selben Ergeb- 
nis. Es scheint ein besonderer Sewice (besonders 
zweifelhaft) von DOS zu sein, mit dem unsauber 
programmierte Programme unterstÃ¼tz werden sol- 
len. 

FÃ¼ die Uhr ergibt sich nun als Konsequenz: Nach 
der RÃ¼ckkeh ins DOS wird sie ohne weiteres noch 
funktionieren, da ihr Speicher zwar freigegeben, 
aber noch nicht Ã¼berschriebe ist. Sie wird genau so- 
lange funktionieren, bis ein groÃŸe Programm den 
Code der Uhr mit seinen Daten Ã¼berschreibt Da- 
nach bekommen Sie wieder einmal Gelegenheit den 
Reset-Knopf an Ihrem Computer auszuprobieren. 

MÃ¼sse wir uns nun v a  der Idee 'TSR-Staxt aus 
der laufenden InterpreteroberfiÃ¤che trennen oder 
~ c h t ?  - Vielleicht ~ c h t  unbedingt, aber ein paar 
'KlimmzÃ¼ge wÃ¤re schon noch nÃ¶tig um eine prak- 
tisch einsatzfÃ¤hige sichere m u n g  daraus zu ma- 
chen. Ein iijsungsansatz dafÃ¼ kÃ¶nnt vieiieicht so 
aussehen: 

1) das Wort 'bye' muÃ soweit ausgefÃ¼hr werden, 
daÃ nur noch der Funktimsaufmf fÃ¼ das Program- 
men& fehlt (alle SpeicheraufrÃ¤umungsadxit 
mÃ¼sse fertig sein und die von Fo& verbogenen In- 
tempts mÃ¼sse wieder hergestellt sein). Dann mÃ¼s 
sen statt der DOS-Funktion Wh "Programmende" 
die folgenden Schritte ausgefÃ¼hr werden 

2) Der Code der Uhr muÃ beim Becmden des 
Forth-Interpreters an den Anfang des Codesegmen- 
tes von Forth kopiert werden (Segment ?CS: Offset 
100h um den PSP unangetastet zu iassen). 

3) der verbogene Intempt muÃ noch einmai zu- 
rechtge~ckt werden, so daÃ er auf den neuen Uhren- 
einspmng zeigt. 

4) zuletzt wird die DOS-Funktion 3 lh aufgemfen, 
die das Programm als B R  beendet. Dieser Funktion 
wird die noch benÃ¶tigt SpeichergrÃ¶Ã wieder in 
'Paragraphen' zu 16 Byte im Register DX Ã¼berge 
ben. (Hier kommen aiierdings noch 16 Paragraphen 
fÃ¼ den PSP zu der ursprÃ¼ngliche Speicherplatzbe- 
rechnung hinzu.) 

Die dazu benÃ¶tigt Routine sollte meiner Mei- 
nung nach unbedingt nach dem Uhrencode compi- 
liert werden; am besten in Assembler ohne Venven- 
dung von Worten aus dem Fonbkern, da ein Teil die- 
ser Worte durch den Uhrenmde Ã¼bersciuiebe 
wÃ¼rde 

Da ich mit FF'C arbeite und den internen Aufbau 
von ZF nicht kenne, d i c h  nicht versuchen, so eine 
Routine zu schreiben. Unter F-PC wÃ¼rd es sich 
auch eher anbieten, das Konzept von Fnedrich Prinz 
zu nutzen, um den Ablauf eines TSR-Programmes 
im interpreter zu testen. Nach einem erfolgreichen 
Test, kommt man dann mit TCOM leichter ans Ziel. 
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(Anm. d .  Redahion: Wie von zuverlÃ¤ssige Quelle 
(J. Stuben) verlautet, hat Michel  SchrÃ¶de aus Ra- 
debeul den Haskell-Kurs ins Deutsche Ã¼bersetzt 
Den Namen merken wir um...) 

Hilfsbereit 
Leserbrief von R. Freiiag 
Edelweissweg 9 50769 KÃ¶l 

Ich habe in meinem Leserbrief "Boshafte Be- 
trachtung" bereits ankiingen lassen, w a n n  sich un- 
ter den UmstÃ¤nde meines Ebsteigens in Forth der 
Kreis der Forth-Gemeinschaft nicht vergrÃ¶ÃŸer Aus 
meinen Erfahrungen mÃ¶cht ich einige VorschlÃ¤g 
abgeben. 

Es gibt eine sehr verstÃ¤ndlich EinfÃ¼hrun in 
Forth von F.Prinz, die ais Einsteigerhilfe sehr zu 
empfehlen ist. Diese sollte aber durch ein zweites 
Werk an Tiefe weitergefÃ¼hr werden. AuÃŸerde re- 
ge ich an, diese Einsteigerseminare zu Ã¼berarbeite 
und als Buch herauszugeben. Koordiniert werden 
sollte das alles von der Forth Gesellschaft eV. Wer 
das Buch haben wiil und ~ c h t  Mitglied ist, soll zu 
den Herstellkosten einen angemessenen Aufschlag 
zahlen. (...) 

Anspruchsvoll 
Leserbrief von Dip!.-lng. A. Kochenburger 
Georg-Rbmer-Str. 3,67273 Herxheim 

Ich habe vor kurzem die VD probeweise abon- 
niertrnit der stÃ¼le Hoffnung, darin regelmÃ¤ÃŸ Ã¼be 
Internationale ForthaktivitÃ¤te und den Entwick- 
lungsstand der Sprache informiert zu werden - neben 
cleveren ProgrammierlÃ¶sungen Ich gehe davon aus, 
daÃ die Forth-Geseilschaft auch Mitglied bei wenig- 
stens einer amerikanischen Gruppierung ist und 
auch deren regelmÃ¤ÃŸi Publikationen bezieht (was 
ist mit unseren F&res von jenseits des Rheins i la 
JEDI etc.?). Es wÃ¤r sicher ein leichtes, Kopien von 
interessanten Artikein im Originaltext im Fotosatz 
abzulichten und abzudrucken; ein Forth'ler kann so- 
wieso Englisch lesen. Ich kann mir nicht vorstellen, 
daÃ sich innerhalb eines Vierteljahres nicht irgend- 
wo ein interessanter neuer Artikel findet. Sollte sich 
meine 0. g. stiUe Hoffnung nicht erfÃ¼iien werde ich 
die VD ganz sicher wieder abbestellen. 

Gleich zwei deutsche Firmen bieten 
Forth-Systeme fÃ¼ Windows-Freunde an. 
Wir haben die wichtigsten Fakten fÃ¼ Sie 
aus den Produktinformationen abge- 
schrieben. Wenn Sie genaueres wissen 
wollen, setzen Sie sich mit den Firmen in 
Verbindung. Und wenn Sie die Produkte 
getestet haben, schreiben Sie einen klei- 
nen Bericht fÃ¼ die VD! Abgemacht? 

comFORTH fÃ¼ Windows ... 

bÃ¼hr die beim Kauf angerechnet wird, er- 
hÃ¤l man von FORTecH neben der Beta- 
Version laufend aktualisierte Dokumenta- 
tionen und Fehlerberichte. Interessenten 
wenden sich bitte an FORTecH Software 
GmbH, Joachim Jungius-StraÃŸ 9,18059 
Rostock, Tel.: 0381 -4659472, Fax: 0381 - 
4654971 

LMI WINFORTH ... 
... der Firma FS Forth-Systeme GmbH, 

...g ibt es bei der Firma FOÃŸTec Softwa- Breisach bietet ebenfalls eine komfortable 
re GmbH, ÃŸostoc als Beta-Test-Ver- Entwicklungsumgebung, um mit Forth 
sion.ComFORTH fÃ¼ Windows ist ein seg- Standalone Windows Programme zu ent- 
mentieries 16-Bit-Forth-System, das zum wickeln. Es besteht voller Zugriff aui die 
Standard Forth-83 kompatibel ist. Das Ba- gesamte Windows-API und es kÃ¶nne zu- 
sissystem unterstÃ¼tz den Aufruf samtli- sÃ¤tzlic andere Libraries @.B. C-Libraries) 
cher API-Funktionen von benutzt und integriert 
Windows Version 3.1 werden. Alle dokumen- 
und enthÃ¤l alle Verein- tierie Funktionen lassen 
barungen von Konstan- sich direkt als Forth-Wor- 
ten und Strukturen zum te aufrufen. Es genÃ¼g 
API in Form von Quellda- bereits eine Zeile Fotth- 
teien. FÃ¼ die Definition Code, um eine Message- 
applikationsspezifischer box am Bildschirm dar- 
Ressourcen wie bei- zustellen. Viele mitgelie- 
spielsweise Dialogboxen ferte Demoprogramme 
wird die Benutzung sy- und Online Hilfe erleich- 
stemfremder Werkzeuge tern den Einstieg und 
vorausgesetzt, wie sie den Umstieg vom MS- 
z.B. im optional mitgelie- DOS, 80386 und OS12 
fetten Microsoft-SDX fÃ¼ Paket von LMI 
Windows enthalten sind. URIFORTH. Zur Sy- 
Die Definition von Call- stems '93 wird erstmals 
back-Funktionen und Message-Handlern LMl WINFORTH NT, WIN 32 S, eine Ent- ' 

wird ebenso wie die Nutzung von exter- wicklung von Forth fÃ¼ Windows NT, vor- 
nen DLL-Funktionen auf High-Level-Ni- gestellt. Dadurch ist auch die Entwicklung 
veau angeboten. Die lmplementation von von Forth Programmen unter Windows mit 
Turnkey-Applikationen ist problemlos voller Integration des 32 Bit Betriebs- 
mÃ¶glich Ein Demo der Betaversion ist im ystems mÃ¶glich AusfÃ¼hrlich lnformatio- 
Filebereich der MÃ¼nchene Mailbox zu fin- nen erhalten Sie bei FS Forth-Systeme 
den. Gegen eine gestaffelte Schutzge- GmbH, Postfach 1103, 79200 Breisach 

Kennen Sie einen widerspenstigen Mikrocontroller? ... comFORTH fÃ¼ Windows - -  - -- 
Haben Sie sich schon mal mit einem unterhalten? ... 
Wie dem auch sei, eins steht fest: 

0ffnen Sie Ihr Fenster - frischer Wind tut gut. 
Maus, MenÃ¼ und KnÃ¶pfche sind kein Widerspruch 

Koo~eration braucht zur gewohnten Kommandozeile, sondern verschaffen 
ihr  eine unerwartete Renaissance. Kommunikation! Probieren sie aus, was Sie bei geÃ¶ffnete Fenster 

comFORTH spricht viele Sprachen: schon immer ausprobieren wollten, aber nie zu tun 

Intel '86, '5 1, '96 \+G- -1 f . wagten.. 
Kunden sind mehr 

Das FORTecH-Team unterstÃ¼tz Sie durch - individuelle Beratung und gemeinsame 
f Analyse Ihrer Vorhaben 

k'-++ware Ãœbernahm hardware bzw. systemnaher 
Software-Entwicklungsleistungen 

- - .  Schulung Ihrer Mitarbeiter 

FORTecH-Software GmbH, Joachim-Jungius-Str.9, 18059 Rostock B(0381) 4 65 94 72 oder 71 [fax) -t Sprechen Sie mit uns Ã¼be Ihre Proiekte. 
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Gruppen, Fachberatung, Ansprechpartner 

Forth-Gru~~en regional 

Moers 

Aachen 

Darmstadt 

Mannheim 

Berlln Claus Vogt 
Tel. 0+30 - 2 16 89 38 p 
Treffen: nach Absprache 

Rhein-Ru hr JÃ¶r Plewe 
Tel. 0+208 - 49 70 68 p 
Treffen: jeden 1. Samstag irn Monat 
im S-Bahnhof Derendoii 
MÃ¼nsterstr 199, DÃ¼sseldoi 

Friederich Prinz 
Tel. 0+2841 - 5 83 98 p 
Treffen: jeden Samstag l4:OO 
Arbeitslosenzentrurn, Donaustr. 1 
Moers 
Klaus Schleisiek, 
Tel. 0+241 - 87 34 62 gaf 
Treffen: jeden 1. Montag irn Monat 
als Gruppe des Computer-Club der 
R W H ,  SeminargebÃ¤ude 
Raum 214, NÃ¤h WullnerstraÃŸ 
Aachen 

Andreas Soeder 
Tel. 0+6257 - 27 44 
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 
Mannheim e.V., Flugplatz 
Mannheim-Neuostheim 

pP - Controller Verleih 
Rafael Deliano 
Steinbergstr. 37, 
821 10 Germering 
Tel.:O+89 - 8 41 83 17 

Gru~mngrÃ¼ndungen Kontakte 

Regional 
Stuttgart Wolf-Helge Neumann 

Tel. 0+711- 8 87 26 38 p 

Fachbezogen 
8051 ... (Forth statt Basic,e-FORTH) 

Thomas Prinz 
Tel. 0+6271 - 28 30 p 

Forth-Hilfe fÃ¼ Ratsuchende: 
- 

Forth allgemein 
JÃ¶r Plewe 
Tel. 0+208 - 49 70 68 p 
plew@rnpi-dortmund.mpg.de 
Kar1 Schroer 
Tel. 0+2845 - 2 89 51 p 

JÃ¶r Staben 
Tel. 0+2103 - 24 06 09 p 

Spezielle Fachgebiete 
AnfÃ¤nge und Gerd Limbach 
Wiedereinsteiger Tel. o+2051 - 25 51 12 p 

Mo. + Di. 20:OO - 22:OO 
32FORTH (Atari) Rainer Aumiller 

Tel. 0+89 - 6 70 83 55 gp 

FORTHchips (FRPl600, RTX, Novix ...) 
Klaus Schleisiek-Kern 
Tel. 0+40 - 2 20 25 67 p 

F-PC 81 tCOM, ASYST(Mei3technik , embedded wntroller ,I (H8/5xx/1TDS2020,8051 ... 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 (Kunstllche Intelligenz), OOF (ObJect Oriented Forth) 
Ulrich Hoffmann 
Tel.O+431 -8012 l 4 p  

Unterricht mit FORTH Rolf Kretzschmar 
Tel./Fax 0+2401 - 8 88 91 ap 

UUCP (FORTH ... Per eMAlL) 
Andreas Jennen 
Tel. 0+30 - 3 96 52 27 ap 

volksFORTHlu~raFORTHlRTX-FG-ForthlSuper8Forth 
Klaus Kohl, 
Tel. 0+8233 - 3 05 24 p 
F a .  0+8233 - 99 71 f 

Forth-Vertrieb 

volksFORTH (PC, ST, C64) I F68K (68000) I ... 
Johannes Teich 
Etialer-Mandl-Weg 19 
8241 8 Murnau 
Tel. 0+8841 - 29 43 
jgt@bbs.forth-ev.de 

Forum: Forth-Mailbox 

Forth-Mailbox 
Jens Wilke (SysOp) 
Te!. 0+89 - 8 71 43 52 p 
Mailbox 0+89 - 8 71 45 48, 
300-2400 baud (8N1) 

Hinweise 

Zu den Telefonnummern 
f == FAX 
a == Anrufbeantworter, hier kennen Sie Ihren Ansprechpartner 

eventuell vorinforrnieren, erwarten Sie biite keinen (kostspie- 
ligen) RÃ¼ckru 

g == geschÃ¤ftlich zu erreichen innerhalb 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 lrnpressum. 
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Fundsachen (W Annonce 
FMtq, 13.3.1992, U. Woche 17 

~w~~~ D 4 Ã¼#td"1** Kr AnhÃ¤nge gesucht. 
i <024$) -14 31HS42 

B .* *W Such dem . l* - .- W - . . WÃˆ+w,6H Mt 

DT wo~ontllcl-r Sprung nicl-i vomo- 4 
DAS Forth mr den X. 

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, 
das zweite und vierte Forth-Buch, 
sowie das erste ASM/DOS/BIOS- 
Buch einsparen, Papier sparen. 
Zurttzich iÃ¼n Fbppiea ?M44 ( 3W oder 5W ): 
'INSTANT-fwth-Ftoppy, F-PC Original v.3.5610. 
TCOM v.2.171226, anderÃ Forth-SylinÃ (PC und Controlw). 
alapwhbDOS-UtlliUÃ (Hd.MOOB^PTO.O-FORTHtWbx) 

Zilog Super-8 Chip mit ROM-FORTH (siehe VD 3/91) 

Supe@-Chip mit FORTH im Masken-ROM DM 46.- 
Beschreibung und Disketten zum S8-FORTH DM 34.50 
Bausatz (Platine, Quarz, prog. GAL, SMDs) DM 57.50 
Bestockte Platine mit Dokumentation und Software DM 228.- 

Dipl. Phys. H.-G. Willers, Anton-Hackl-StraÃŸ 6,85221 Dachau 



FORTH-83 Standard 

FÃ¼ MS-DOS, OS/2,80386 

Direkt gefÃ¤delt Code Implentationen mit dem obersten Stackwert i m  
Register um grÃ¶Â§tmÃ¶gli 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  80 X 86 Code im 
Lieferumfang 

- 

* UR/FORTH kompatibel 

Windows Funktionen werden voll unterstutzt 

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 

Serieller ROM Emulator 

UnterstÃ¼tzun folgender Bausteine: 
27256,2751 2,271 000,2701 0,27020,27040 

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 m m  groÂ 

SRS63 kompatibel 

Der LMI FORTH Metcicompiler wird mit komplettem Quellcode fÃ¼ ein 
ausfÃ¼hrlic ausgetestetes, Hocligeschwindigkeits FORTH 83 Kern ausge- 
liefert, wobei Sie die Auswahl aus folgenden Zielprozessoren haben: 

8086/8088 78310 
Z80/HD64180 8031/32/535 
8080/8085 6303 
68000 6502 
Z8 V25 
1802 68HC11 
6809 RTX 2000 
8096/97 80C166 

Sie erzeugen schnelle und kompakte Anwendungen, indem Sie Ihre 
Quellprogramnie mit unserem Forth Nucleus zusammenstellen und ihn 
mit dem LMI FORTH Metaconipiler Ã¼bersetzen 

(PU-Steck-Module im Scheckkartenformat: 

8 Bit z.B. 6303 SoftwareunterstÅ¸tzun durch SwissFORTH 
16 Bit Z R  V25 Thermodrucker und Controller 
Higlispeed RTX-2000/1 LCD Grafik-Controller 
800 66 

Bitte foidern Sie cn':eie;'; Produktkatalog und die Preisliste an. FORTH- 
Gesellschaf~smiiqiiedei erhalten bis zu 10% Rabatt (artikelabhangig). 
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