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PRODUKTE
PARTNER-
LOSUNGEN

P®3v^iffi*?
C o n o D e s k 6 0 0 0 D M 5 . 9 9 8 , -
PostScript PC-Karte mh 2,5MB und Direkt-
anschluB; die z.Zt. schnellste Losung!
Die PostScript-Komplettlosung
HP LaserJet III + ConoDesk 6000

DM 9.998,-

PACIFIC
D A T A P R O D U C T S

P a c i fi c P a g e D M 2 . 1 5 9 , -
PostScript-Cartridge fiir HP LaserJet II, beno
tigt 2MB RAM
P a c i fi c P a g e I I P D M 1 . 6 9 9 , -
PostScript-Cartridge fur HP LaserJet II? be
notigt 2MB RAM

P o s t S c r i p t - P a k e t 1 D M 3 . 5 9 9 , -
Pacific Page mit 2MB
P o s t S c r i p t - P a k e t 2 D M 7 . 9 9 8 , -
Pacific Page und HP-LaserJet IH mit 2MB
P o s t S c r i p t - P a k e t 3 D M 3 . 4 9 8 , -
Pacific Page IIP mit 2MB
P o s t S c r i p t - P a k e t 4 D M 6 . 4 9 8 , -
Pacific Page und HP-LaserJet IIP mit 2MB

_&mig@i&
Laserdrucker als Plotter!
P lo t te r in a Car t r idge DM 1.199, -
HP 7475 Emulation, lOOmal schneller!
Paket: Plotter-Cartridge incl. der benotigten
1 M B E r w e i t e r u n g D M 1 . 9 9 8 , -

HP-GL Software fur alle HP-Drucker
LasetPlotter-Software f. LaserJet DM 359,-
DeskPlotter-Software f. DeskJet DM 299,-
JetPlotter-Software f. TS, QJ, PJ DM 219,

Neue HP A0 und Al Plotter Pa. A.

Der PC fur CAD: HP Vectra 486 P a. A.

C2j&m3i}
LaserJet III mit 2MB RAM DM 5.998,-
LaserJet IIP incl. 2MB Boanl DM 4.498,-
LaserJet HD incl. 2MB Board DM 9.898,-
D e s k J e t D M 1 . 6 9 9 , -
D e s k J e t p l u s D M 1 . 9 9 9 , -
P a i n t J e t C e n t r o n i c s D M 3 . 3 5 9 , -

' By Computer Peripherals, Inc.

JelMemory-Speichererweiterungen fiir alle
HP-IaaserJcts
1MB Hauptspeicher-Grundmodul DM 998,-
2MB Hauptspeicher-Grundmodul DM 1.866,-
4MB Hasuiptspeicher-Grundmodul
( n i c h t e r w e i t e r b a r ) D M 3 . 4 9 8 , -
+ 1MB Erweiterungsmodul DM 1.109,-
+ 2MB Erweiterungsmodul DM 1.966,-
+ 3MB Erweiterungsmodul

(maximal 4MB moglich) DM 2.588,-

Pacific Data Speichererweiteruneen
HP-LaserJet II:
1-2-4 plus Memory Boanl 1MB DM 998,-
1-2-4 plus Memory Board 2MB DM 1.749,-
1-2-4 plus Memory Board 4MB DM 3.299,-
HP-LaserJet IIP:
2 plus 2 Memory Boanl 1MB DM 1.099,-
2 plus 2 Memory Board 2MB DM 1.999,-

C.RAnCO-PaDierzufiihrung fiir Taaser.Tets
H C F 1 0 0 0 D M 1 . 8 9 8 , -
Fassungsvermogen: 1000 Blatt DIN A4
(Weitere Papierzufiihrungen a. A)

^O iUF i jga
Super-Set Internat ional DM 1.366,-
700 HP aquivalente Schriftzeichen, incl. 13
■j&eiber fur 11 versch. Softwareprogramme!

JetFont-Cartridges (kompatibel zu HP)
J e t F b n t A - Z a b D M 2 2 6 , -
JetFbnt 12/30, Lotica/LICSL DM 309,-

2 5 i n 1 C a r t r i d g e D M 1 . 2 9 9 , -
EnthSt alle Schriften aus 25 HP-Cartridges!
H e a d l i n e s - C a r t r i d g e D M 1 . 2 9 9 , -
Helvetica/Times Roman von 14-48 Punkt!
Paket: 25 in 1 Cartridge plus Hemlines-
C a r t r i d g e D M 2 . 4 8 9 , -

HP Vectra PCs und HP Vectra 486 PC
mit Installationsservice, rufen Sie uns an!

W&W HP-41 CY TURBO 64 DM 1.099,-
(HP-41 CX mit 64k RAM und doppelter
Rechengeschwindigkeit)
W&W HP-41 CY TURBO 32 DM 999,-
(sx>, 32k RAM)
H P - 4 2 S D M 2 5 9 , -
H P - 2 8 S D M 5 1 9 , -
H P - 1 9 B I I £ Q $ D M 4 3 9 , -
H P - 1 7 B I I I Z Z S D M 2 7 9 , -
HP-41 CX, der Klassiker! DM 499,-

HP-48SX
(engl. Dokumentation)

Zubehor
32k RAM
128k RAM
Modul Gleichungsloser
PC-Interface

dm 799,-

D M 1 9 9 , -
D M 6 9 9 , -
DM 279 , -
D M 2 2 9 , -

Al le Preise verstehen sich inclusive individuel ler Beralung und Service (Eigene Reparalurwerkslat l , eigene Entwicklung).
sowie einer e in jahr igen Garant ie. Al le Jetware-Produkte verstehen s ich inc lusive 5- jahr iger Herste l lergaranl ie.

W & W S o f t w a r e P r o d u c t s G m b H , O d e n t h a l e r S t r . 2 1 4 , 5 0 6 0 B e r g i s c h G l a d b a c h 2 , F A X : 3 2 7 9 4
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Vieles im Umbruch
Nicht nur in der DDR erscheinen neue Sterne am Himmei, auch von
Hewlett Packard wird 10 Jahre nach der Vorstellung des HP-41 sein
Nachfolger prasentiert.
Die Bezeichnung des Neulings ist die Mischung aus 41 und 28, von
beiden wurden die herausragenden Eigenschaften in einen Topf ge
worfen und kraftig gewiirzt.
Mit diesem Gerat will Hewlett Packard wieder einmal seine fiihrende
Stellung auf dem Gebiet der intelligenten Taschenrechner festigen,
billige Kopien der HP-Taschenrechner gibt es ja wie Sand am Meer.
Billig war aber selten preiswert, jede Leistung hat seinen Preis, auch
wenn so mancher Student bei HPs Preisen immer wieder stohnt.
Mit seiner neuen Taschenrechnergeneration nach der Serie 10 ist HP
eigentlich mit seinem Preisniveau auf etraglichere Ebenen herabge-
stiegen, daf ur wurde erstaunliche Intelligenz und Durchdachtheit gebo
ten, ein Taschenrechner besteht ja nicht nur aus vielen Tasten und
einem diinnen Begleitheftchen, wie dies bei so manchem Fernostpro-
dukt heute noch der Fall ist.
Jetzt wird so mancher denken er kann seinen 'alten' einmotten, so
schnell wird der HP41, seit nun schon fast 10 Jahren das Zugpferd des
CCD, nicht von der Bildflache verschwinden, er ist und bleibt namlich
der letzte HP-IL Taschencontroller seiner Art, HP hat anscheinend
diese erste und einzige intelligente serielle Verbindung zwischen
Computern begraben, eigentlich sehr schade, es muB sich aber auch
alles bezahlt machen...
Ach ja, ich hatte beinahe den letzten existierenden 'groBen Bruder' des
HP41 vergessen, ich meine MARYs II, dieser hat ja neben einer
seriellen V24auch eine IL-Schnittstelle,ob man diesen nichtalsVerbin-
dungsrechnergebrauchen kann, vielleichtkein uninteressanterGedan-
ke, vor allem um Daten vom HP41 bekommen zu konnen...
Gut, soweit zu dieser Neuigkeit, es stehen ja bei der kommenden Mit
gliederversammlung Wahlen auf der Tagesordnung, auch wenn so
mancher das Wort Wahlen bald nicht mehr horen kann, in Europa ist
eben das Wahlfieber ausgebrochen.
Wir wahlen einen neuen Vorstand, der mit Sicherheit mit vielen neuen
Aspekten konfrontiertwerden wird, das Jahr 1990 bringt ja politisch und
technisch viel Neuland.
Ich rufe hiermit zuzahlreichem Erscheinen bei der Mitgliederversamm
lung auf, damit der neue Vorstand ein Vorstand aller Mitglieder sein
kann, neue Gesichter bringen auch frischen Wind in den CCD, es sind
also alle aufgefordert sich Gedanken uber die Besetzung bzw. die
Kandidaten fiir einen neu zu formierenden Kopf des CCD zu machen.
Aktivitat ist also angesagt, das ist die Kraft, die den CCD seit seinem
Bestehen auszeichnet und die Grundlage fiir alles darstellt, womit wir
alle die 3 Buchstaben assoziieren, die uns verbinden.

Martin Meyer

( Redaktion)
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Clubnachrichten 1
Kurzprotokoll
der Vorstandssitzung des CCD
am Samstag, den 27. Januar 1990, 11
Uhr in derGeschaftsstelle, Schwalbacher
Str. 50, 6000 Frankfurt 1
Beginn: 11.15 Uhr
Ende: 16.45 Uhr
Anwesend:
Dr. Wolfgang Fritz, Dieter Wolf, Werner
Dworak, Alf-Norman Tietze.
Als Vertreter des Beirats:
Peter Kemmerling, Martin Meyer, Alexan
der Wolf.
Entschuldigt:
Erich Klee, Manfred Hammer
Tagesordnung:
TOP 1: Festlegung der Tagesordnung
TOP 2: Genehmigung des Protokolls

der Sitzung vom 7. Oktober
1989

TOP 3: Berichte aus den Fachgruppen
a) Mitgliederstand
b) MS-DOS
c) ATARI-Gruppe
d) CP/M-Auflosung
e) Ortliche Treffs

TOP 4: Finanzbericht
a) Stand der Finanzen
b) Haushaltsplan 1990
c) Clubinterner Wettbewerb

TOP 5: Mitgliederversammlung 1990
a) Einladung, Ort und Tagesordnung
b) Vorstandsbericht auf der MV
c) sonstiges Organisatorisches
d) Kandidaten

TOP 6: PRISMA-Herstellung
TOP 7: PRISMA Redaktion
TOP 8: Festlegung der Termine 1990
TOP 9: Verschiedenes
Zu TOP 1:
Festlegung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird genehmigt.
Zu TOP 2:
Genehmigung des Protokolls der Sitzung
vom 7. Oktober 1989

Wird genehmigt.
Zu TOP 3. a-e:
Berichte aus den Fachgruppen
Die Zahl der Mitglieder der MS-DOS
Gruppe ist weiterhin leicht ansteigend,
viele ehemalige CP/M-Gruppen-Mitglie-
der sind jetzt (zumindest vorlaufig) zu ihr
gestoBen.
Dieter Wolf schildert die Kostensituation
der 3 Gruppierungen innerhalb des CCD.
MS-DOS
Die Hauptleistung des Clubs fiir die Mit
glieder der MS-DOS Gruppe ist die Her
ausgabe der MS-DOS Diskette mit einem
Kostenaufwand von ca. 30000 DM, dem
steht gegenuber ein Beitragsauf korn men

von ca. 45000 DM, d.h. die Gruppe tragt
sich gut selbst.
Taschencomputer
Die Hauptleistung des Clubs fur die Mit
glieder des Taschencomputerbereichs ist
die Herausgabe von PRISMA mit einem
Gesamtaufwand von ca. 100000 DM,
dem steht gegenuber ein Beitragsauf-
kommen von ca. 88000 DM.
ATARI
Die Hauptleistung des Clubs fiir die Mit
glieder der Atari-Gruppe ist die Heraus
gabe der Disketten und ist mit einem Ko
stenaufwand von ca. 4100 DM verbun
den, dem stehen gegenuber ein Beitrags-
aufkommen von ca. 4500 DM, d.h. auch
diese kleine Gruppe tragt sich finanziell.
Die Auflosung der CP/M-Gruppe lief voll
kommen problemlos ab. Zur Einstellung
derorganisatorischen Unterstiitzung des
CCD beziiglich der Mitgliedschaft in dem
amerikanischen Verein FOG mit dem Be
zug der Zeitschriften FOGHORN und/
oder FOGLIGHT gab es, so Werner Dwo
rak, keine Reaktionen.
Die Nachricht von Jurgen Schramm aus
Koln wurde durchdiskutiert. Bezuglich
der dort aufgestellte Bitte um finanzielle
Unterstiitzung bei der Raummiete ver
weist Dieter Wolf darauf, daB diese Un
terstiitzung ja bisher schon immer auf
Antrag gewahrt worden ist. Grundsatzlich
ist der Vorstand zur Unterstiitzung bereit.
Fur den Ablauf von ortlichen Treffen ist
nach Meinung des Vorstandes die Be-
nennung eines Verantwortlichen am Ort
notwendig. Daher beschlieBt der Vor
stand:

Bei Einladungen zu ortlichen Treffen
ist im PRISMA aufzufiihren:: "Verant-
wortlich und Ansprechpartner ist..."

Zu TOP 4:
Finanzbericht
a) Stand der Finanzen
Der Finanzbericht wurde entgegenge-
nommen. (Er wird auf der Mitgliederver
sammlung ausfuhrlich besprochen wer
den.)
b) Haushaltsplan 1990
Dieter Wolf legt seinen Haushaltsvor-
schlag fur 1990 mit einem Volumen von
DM 140000 vor, der mit geringfugigen
Anderungen einstimmig angenommen
wird.
c) Clubinterner Wettbewerb
Es gibt aufgrund des clubinternen Wett-
bewerbs nur 19 Eintritte.
Zu TOP 5:
Vorbereitung Mitgliederversammlung
Ort: Frankfurt. Die bisherigen Raume ste
hen diesmal nicht zur Verfugung. Dieter
Wolf legt Raumlichkeiten fest, moglicher

weise im Gewerkschaftshaus. Termin ist
Samstag, der 21.04.1990.
Zu TOP 6:
PRISMA-Herstellung
Dieter Wolf berichtet, daB Formeln noch
nicht mit eigenen Mitteln gesetzt werden
konnen, die Versuche mit DTP-Program-
men sind erfolgversprechend gewesen.
Es wird beschlossen:

Pagemaker, Chiwriter oder Large-
Windows und zusatzlich GoScript-
Plus werden fiir die PRISMA-Herstel
lung angeschafft, der finanzielle Auf
wand entspricht etwa den Satzkosten
von zwei PRISMA-Ausgaben.

Zu TOP 7:
PRISMA Redaktion
Alf-Norman Tietze: Matthias Rabe wird
als zustandig fiir LEX-Files aufgefiihrt.
HP bringt als Nachfolger des 41 er einen
neuen Rechner hp 48 sx heraus.
Zu TOP 8:
Festlegung der Termine 1990
Vorgesehen fur 1990 sind die folgenden
Termine: fiir die CCD- Hauptversamm-
lung: Samstag, 21. April 1990; fiir die
CCD- Vorstandssitzungen: 10.3.90,
20.4.90,7.7.90,6.10.90 und 8.12.90. Bei
Bedarf werden zusatzliche Termine ein-
geschoben.
Zu TOP 9:
Verschiedenes
Die Fragebogenauswertung hat Peter
Kemmerling durchgefuhrt, es gab einen
RiickfluB von 166 Fragebogen. Die Aus
wertung und Interpretation erscheint im
PRISMA.
PRISMA soil auch an die wissenschaftli
chen Bibliotheken der DDR gegeben wer
den.
Die Anfragen aus der DDR aufgrund der
Anzeigen sind nach wie vor sehr zahl-
reich. Wolfgang Fritz schlagt vor, den In
teressenten aus der DDR, denen in der
Regel ein Beitritt auf der Basis DM nicht
moglich ist, die Mitgliedschaft auf der Ba
sis Mark der DDR zu ermoglichen (1:1).
Hieriiber kann nur die Mitgliederver
sammlung entscheiden. Der Vorstand
wird priifen, ob er nicht fiir Interessenten
aus der DDR bis zu einer zu erwartenden
Wahrungsunion einen assoziierten Sta
tus (keine vollwertige Mitgliedschaft)
schaffen kann auf der Basis 1:1, welche
den Bezug von PRISMA und der Disket
ten ermoglicht. Uber diesen Weg kann
der finanzielle Verlust begrenzt werden.

Wolfgang Fritz (125)
-Vorsitzender-
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I Clubnachrichten

Einladung zur
Mitgliederversammlung
Am 21. April 1990 um 11 Uhr findet im
Hauptbahnhof Frankfurt/Main, Intercity-
Restaurant, Frankfurter Saal, unsere
jahrliche Mitgliederversammlung statt.
Tagesordnung:
1. BegruBung durch den Vorstand
2. Feststellung der BeschluBfahigkeit

und andere Formalitaten
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Beirats
5. Bericht der Kassenprufer
6. Entlastung des Vorstands
7. Neuwahl

a) des Vorstands
b) eines Kassenprufers
c) gegebenenfalls Nachwahlen

8. Haushaltsplan 1990
9. PRISMA
10. Antrage
11. Verschiedenes
Liebe Mitglieder,
erneut ist Frankfurt als zentral gelegene
Stadt, an der auch unsere Geschaftsstel-
le ist, unser Tagungsort.

Die Amtszeit des Vorstands lauft aus, es
sind fiinf Vorstandsmitglieder fur die
nachsten drei Jahre zu wahlen. AuBer
dem ist einer der beiden Kassenpriiferpo-
sitionen neu zu besetzen fur die nachsten
drei Jahre. Andere Wahlen stehen nicht
an: Beiratswahlen sind erst wieder 1991
fallig. Lediglich, wenn zum Beispiel aus
dem Kreis des Beirats jemand in den
Vorstand wechselt, sollten dort gegebe
nenfalls Nachwahlen durchgefiihrt wer
den.
Welche Entwicklung der CCD nimmt, da
riiber wird berichtet werden. Interessan-
ter ist, welche Ideen die Mitglieder fur die
Weiterentwickiung unseres Clubs ein-
bringen werden; gute Ideen werden der
Vorstand und der Beirat gerne aufgreifen.
Antrage an die Mitgliederversammlung
sollten moglichst bald an den Vorstand
gerichtet werden. Die Satzung sagt dazu
aus (§ 13 Abs. 2): "Jedes Mitglied kann
bis spatestens eine Woche vor der Mit
gliederversammlung beim Vorstand
schriftliche eine Erganzung der Tages
ordnung beantragen. ... Antrage auf Er
ganzung der Tagesordnung, die in der

Mitgliederversammlung gestellt werden,
beschlieBt die Versammlung."
In diesem Jahr wird erneut im AnschluB
an die Mitgliederversammlung ein MS-
DOS-Workshop stattfinden. Es geht dies
mal um Microsoft WORD 5.0. DasHaupt-
einsatzgebiet von PCs ist wohl die Text
verarbeitung, und WORD ist eines der
sehr guten und sehr verbreiteten Textver
arbeitungsprogramme. Es besitzt eine
solche Fullevon Moglichkeiten, daB viele
Anwender diese gar nicht kennen und
daher nicht anwenden. An PCs, die wir
aufstellen, sollen aber auch Anfanger, die
dieses oder andere Textverarbeitungs
programme nicht kennen, einen Eindruck
von den Moglichkeiten eines solchen
Programmes erhalten.
Die personliche Kontaktnahme mit ande
ren Mitgliedern ist eine der schonen Mog
lichkeiten unseres Clubs. Kommt daher
zum Treffen, wir laden alle Mitglieder
herzlich ein.
Mit freundlichen GriiBen
Wolfgang Fritz
1. Vorsitzender

Wie komme ich hin?
Die Anfahrt zum Hauptbahnhof Im Hauptbahnhof selbst ist der Fiir die Autofahrer soil die ne-
mit offentlichen Verkehrsmitteln Eingang zum Intercity-Restau- benstehende Skizze den Uber-
t>edarf sicherlich nicht der Erkla- rant gegenuber Gleis 3/4, der blick erleichtem.
r u n g . " F r a n k f u r t e r S a a l " i m 1 . O b e r -

geschoBzu finden.

eodor-Heuss-Allee

t t t p ^
Frank fu r t /Ma in
Slid (Kreuz)
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Magazin

Sonderpreise fur CCD Mitglieder
A ATARI H ££££

Taschenrechner und Drucker
225,- DM
454,- DM
119,-DM
79,- DM

335,- DM
236,- DM

1588,- DM
2981,- DM

Portfolio

698,- DM
Zubehor auf Anfrage

Zahlungsbedingungen: gegen Vorauskasse
oder per Nachnahme

42 SD Taschenrechner
28 SD Taschenrechner
22 SD Taschenrechner
20 SD Taschenrechner
19 BD Taschenrechner
Infrarot Drucker fiir Taschenrechner
DeskJet Tintenstrahldrucker
LaserJet IIP Laserdrucker
LbsungsbucherfurTaschenrechner

H&G hDartner:H&G EDVVertriebs GmbH ihT^gggag.
MunsterstraBe 1 • 5300 - Bonn 1 JjSt
* 0228/72 90 8-27 FAX: 0228/72 90 838
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Der HP-48SX
das neue Taschenrechner-Flaggschiff von HP von Matthias Rabe
Ein paar Tage vor RedaktionsschluB die
ser Prisma-Ausgabe hatte ich Gelegen
heit, den neuen Wunderrechner von HP
fur einige Stunden intensiv zu begutach-
ten. Wegen der Kiirze der Zeit soil und
kann dieser Artikel kein ausfiihrlicher
Testbericht sein. Vielmehr will ich nur
meine ersten Eindriicke schildern. Umes
vorwegzunehmen: der HP-48SX ist in er
ster Linie ein Taschenrechner, kein Com
puter wie der HP71 oder HP75.
Ausgeliefert wird der HP-48 in einer ge-
polsterten Nylontasche mit Klettver-
schluB und einem etwa 850-seitigen,
zweibandigen Handbuch. Er sieht etwa
so aus, wie die anderen Taschenrechner
von HP (HP-17, HP-27, HP-32, HP-42
etc.), hat jedoch ein groBeres Display und
zwei Tastenreihen mehr, also insgesamt
49 Tasten. Auf der Unterseite befinden
sich zwei Klappen. Unter der einen ist das
Batteriefach fur drei Mignonzellen (Typ
AAA), unter der anderen verstecken sich
zwei Modulschachtefiir RAM- und ROM-
Module, die bidirektionale Infrarotschnitt
stelle und der AnschluB fiir eine serielle
RS-232-Schnittstelle.
Das interne RAM ist 32kB groB, wovon
etwa 30kB dem Benutzer fiir Programme
und Daten zur Verfugung stehen. Das
Betriebssystem ist in 256 kB ROM unter
gebracht. Das ist das gewaltigste, was
es je fiir einen Taschenrechner gab.
Dementsprechend stellt der 48'er mit sei
nen mehr als 2100 intergierten Funktio
nen auch alles bisher dagewesene in den
Schatten. Der Speicher kann mit zwei
Modulen noch um maximal 256 kB erwei
tert werden, wobei RAM und ROM belie
big gemischt werden konnen. Bereits er
haitlich sind RAM-Erweiterungen mit
32kB und 128kB und eine Gleichungslo-
ser-Programmkarte, die eine Sammlung
von mehr als 300 Formeln, zu einigen
Formeln auch erklarende Grafiken und
auBerdem noch das Periodensystem der
Elemente, das grafisch dargestellt wer
den kann, enthalt (Bild 1).

n T I TA N I U M

[7TTW^f^TCT3H'J5Mnnilll]j:HI?n«

Bild 1

Andere Programmkarten sind bereits an
gekiindigt, wie zB. eine HP-41 -Emulation
(schon wieder) und ein Programmpaket
fur's Vermessungswesen.
Die Speichererweiterungen haben etwa
Scheckkartenformat und werden iiber-
einander in den Rechner geschoben. Die
RAM-Karten haben eine leicht auswech-
selbare Batterie und konnen somit auch

auBerhalb des Rechners ihre Daten jah-
relang behalten. Sie eignen sich auch
zum Datenaustausch zwischen zwei HP-
48 oder als Massenspeicher (wenn sie
nicht so teuer waren). An ihnen ist ein
kleiner Schalter angebracht, mit dem sich
ein Schreibschutz schalten laBt. Somit
konnen Daten in einer RAM-Karte so si
cher aufgehoben sein, wie in einer ROM-
Karte.
Die Infrarotschnittstelle dient nicht nur
zum Ausdruck von Daten auf dem
HP82240 Infrarot-Drucker. Dasiebidirek-
tional ist, lassen sich mit ihr auch Daten
zwischen zwei HP-48 austauschen. Fiir
die serielle Schnittstelle wird ein Schnitt-
stellenmodul benotigt, welches mit Soft
ware fiir den IBM-PC oder den Apple
Macintosh ausgeliefert wird. Damit ist es
moglich, Den PC als Terminal fiir den
HP-48 zu benutzen, Daten auf dem Mas
senspeicher des PC zu siehern, auf dem
PC Programme fiir den HP-48 zu schrei
ben und auch auf dem am PC ange-
schlossenen Drucker auszugeben.
Durch die M6glichkeit,den PC als Termi
nal zu benutzen, wirkt der HP-48 wie ein
auf dem PC laufendes Programm.
Einen vorhandenen PC als Massenspei
cher zu benutzen, ist ubrigens die einzige
von HP vorgesehene Methode, um Pro
gramme zu siehern - es gibt keine ande
ren Massenspeicher fiir den HP-48. Zu
diesem Schritt hat sich HP bereits vor
etwa drei Jahren entschlossen und be
kannt gegeben, daB keine HP-IL-Gerate
mehr entwickelt wurden, da durch den
Preisverfall der Personalcomputer es be
reits billiger geworden ist, sich einen PC
anzuschaffen, als ein IL-Diskettenlauf
werk.
Die RS-232 des HP-48 unterstutzt iibri
gens kein Hardware-Handshake. Das
sollte in der Regel aber kein Handikap
sein, da jeder Computer seine serielle
Schnittstelle auch mit Software-Hands
hake betreiben kann. Das ist alles nur
eine Frage der Software. Es gibt hoch

stens ein paar Peripheriegerate, die
auf Hardware-Handshake beste
hen. Ich habe da z.B. so einen
EPROM-Brenner. Aber wozu sollte
ich mit einem Taschenrechner
EPROMs brennen, wenn ich sowie
so einen PC haben muB, der das
viel besser kann? Die RS-232 laBt

sich auf die ublichen Baud-Raten zwi
schen 1200 und 9600 einstellen. Als Soft-
ware-Handshake-Protokoll ist nur das
Receiver-Protokoll moglich (XON/-
XOFF), aber das Transmitter-Protokoll
findet wegen einiger Unzulanglichkeiten
sowieso kaum noch Verwendung. Um
Ubertragungsfehler, fiir die besonders
die Infrarotschnittstelle anfallig ist, zu ver

meiden, muB ein Datenubertragungspro-
tokoll benutzt werden, das Ubertragungs
fehler erkennt und korrigiert bzw. die Neu-
ubertragung der fehlerhaften Daten ver-
anlasst. Derer gibt es jede Menge. Der
HP-48 benutzt Kermit, ein komfortables,
weit verbreitetes Protokoll. Leider wird
das noch popularere (aber schlechtere,
da einfachere) XModem-Protokoll, wel
ches zB. die CCD-Mailbox benutzt, nicht
unterstiitzt. Aber das konnte program
miert werden, da es moglich ist, beliebige
Daten, ohne jedes Protokoll zu senden
und zu empfangen. Mit einem entspre
chenden Programm ist es also durchaus
moglich, mit dem HP-48 die CCD-Mail
box zu benutzen, zumal das achtzeilige
Display schon einen recht guten Uber
blick iiber die empfangenen Daten er
laubt, womit wir schon beim nachsten
Thema waren.
Das LCD erlaubt mit seinen 131 * 64 Pixel
die Darstellung von recht guten Grafiken
oder Text in acht Zeilen mit je zweiund-
zwanzig Zeichen. Im Normalfall wird in
der untersten Zeile die Belegung der
sechs Funktionstasten dargestellt. Daru
ber befinden sich die Eingabezeile und
die obersten Stackelemente. Auf dem
"unbegrenzt" mitwachsendem Stack kon
nen alle, dem HP-48 zur Verfugung ste-
henden Datentypen, also FlieBkomma
zahlen, komplexe Zahlen, Integerzahlen,
Strings, Vektoren, Matrizen, Grafiken, Li
sten und Programme stehen. Auch Pro
gramme werden auf dem Stack eingege
ben. Es ist moglich, andere, auf dem
Stack liegende Objekte durch Tasten
druck in ein Programm zu integrieren,
unabhangig vom Datentyp.
Ist das Programm fertig, so kann es auf
dem Stack ausgefuhrt (danach ist es
weg) oder in einer Variablen gespeichert
werden.
Variablen konnen einen nahezu beliebi
gen, bis zu 127 Zeichen langen Namen
haben und werden in einer Baumstruktur
gespeichert, ahnlieh dem Dateisystem
von MS/DOS-Rechnern. Dadurch kann
man Ordnung halten, indem man zusam
men gehdrende Programme und Daten in
Verzeichnissen zusammenfaBt. Sonst
konnte in den maximal 288kB RAM
schnell das groBe Chaos ausbrechen.
Auch konnen mehrere Variablen den glei
chen Namen haben, sofern sie sich in
verschiedenen Verzeichnissen befinden.
Soil auf eine Variable zugegriffen wer
den, so wird erst das aktuelle Verzeichnis
durchsucht. Wird kein Eintrag des ange
gebenen Namens gefunden, so wird im
dariiberliegenden Vaterverzeichnis ge
sucht usw. bis zum HOME genannten
Wurzelverzeichnis. So konnen im HO
ME-Verzeichnis alle Daten und Program-
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me abgelegt werden, auf die von uberall
aus zugegriffen werden soil.
Sollen Daten ubertragen werden, ob zum
Datenaustausch zwischen zwei HP-48
oder zur Datensicherung auf einem PC,
so kann eine einzelne Variable angege
ben werden, ein ganzes Verzeichnis
(auch das HOME-Verzeichnis), welches
dann mit alien enthaltenen Variablen und
Unterverzeichnissen ubertragen wird,
oder der gesammte Speicher, wobei
dann auch Tastenzuweisungen und Alar
me (hort, hort!) kopiert werden. Werden
derartige Daten empfangen, so werden
Variablen bzw. Verzeichnisse entspre
chend ins aktuelle Verzeichnis integriert.
Ein kompletter Speicherauszug iiber
schreibt logischer Weise alles.
Programme konnen nicht nur, wie oben
beschrieben, im Binarmodus iibertragen
werden, sondern auch im sogenannten
ASCII-Modus, sodaB es moglich ist, Pro
gramme mit dem PC zu andern bzw. aus
zudrucken.
Programmiert wird der HP-48, so wie der
HP-28, in einer RPL genannten Sprache.
RPL stehtfiir Reverse Polish Lisp, was im
Klartext bedeutet, daB es sich um eine Art
FORTH handelt und die Datenstrukturen
von LISP gestohlen ("Unbedeutende
Kiinstler leihen, groBe Kunstler stehlen."
- Igor Stravinsky) sind. In RPL sind einige
tolle Sachen realisiert, wie lokale Variab
len, alle moglichen Kontrollstrukturen,
wie zB. IFERR...THEN...ELSE...END-
ERR und vieles mehr. Mir fehlt da noch
vollig der Uberblick. Es lassen sich auch
tolle interaktive Programme erstellen, mit
Menus und allem Drum und Dran. Die
Programmierbarkeit der Grafik laBt kaum
noch Wiinsche offen: es lassen sich ein
zelne Punkte zeichnen, Linien, Kreise,
Elipsen etc., wobei die virtuelle Zeichen-
flachevon derphysikalischen vollig unab
hangig ist.
Selbstgeschriebene Programme konnen
in ein benutzerdefinierbares Menu inte
griert werden.
Die Tastatur hat zwei shift-Tasten, links-
shift und rechts-shift genannt und eine
Alpha-Taste, die, ahnlieh der USER-Ta-
ste, auf die alphanumerische Belegung
der Tastatur umschaltet. Das Alphabet ist
wie beim HP-41 sortiert angeordnet. Mit
diesen Umschaltmoglichkeiten ist die Ta
statur sechsfach belegt. Jede der damit
moglichen 276 Tasten(-kombinationen)
laBt sich mit einem beliebigen Objekt be
legen, welches, wenn die Taste im
USER-Modus gedruckt wird, ausgewer
tet wird. Auswerten heiBt bei Program-
men und Funktionen ausfuhren, bei Zah
len etc., daB sie auf dem Stack landen.
Die Uhr des HP-48 laBt sich auf das deut
sche Anzeigeformat einstellen. Die Uhr
zeit kann standig in der obersten Zeile
des Displays angezeigt werden.
Es lassen sich Appointment- (englisch:
Verabredung) und Kontroilalarme set-

run nc e<»jmi(hP
Rri-anr^ j i r Tin En

7
j j " — — " " i i m i u u i l i

zen. Appointments lassen den Rechner
zur programmierten Zeit piepen und ei

nen Text anzeigen,
Kontroilalarme dienen
zur Ausfuhrung von
Programmen.
Viele der Moglichkeiten
des HP-48 sind bereits
vom HP-28 bekannt.
So kann der 48'er sym
bolisch rechnen, Funk-
tionsgrafen darstellen,
diese Grafiken zoomen
und in ihnen nach Null
stellen, Extrema und
Schnittpunkten von
zwei Funktionen su
chen und Steigungen
und Integrale bestim
men.

root root*

■nt Mium

a-l aZ

LOCBC MI■linUM FOUND
/

,„/,.-,„ M»M»

Bild 2

Der HP-48 verfugt iiber acht versehiede
ne Darstellungsarten fur Grafiken: Funk-
tionsdiagramme, Balkendiagramme, Hi-
stogramme, Verteilungsdiagramme, Ke-
gelschnitte, Polarkoordinaten, parametri-
sche Darstellungen und Wahrheitstabel-
len (Bild 3)

HJtgfiaaH COJJIC SECTIONS

' " I
(' ^
(

POLRR

PRRRMETRIC

Bild 3

Bild 4

Neu ist der Equa
tionWriter, der es
ermoglicht, Glei
chungen symbo
lisch einzugeben.

Eine der tollsten Sachen ist, daB Werten
eine Einheitzugeordnetwerden kann, die
der HP-48 bei Bedarf automatisch um-
rechnet. So kann man zB. 6 Joule durch
zwei Sekunden teilen und erhalt als Er
gebnis drei Watt oder von 1000 britischen
Gallonen 546 Liter subtrahieren, was vier
Kubikmeter ergibt. AuBerdem achtet der

Rechner darauf, daB
nicht "Apfel und Bir-
nen" addiert werden.
Der HP-48 kennt 148
Einheiten, zusatzli
che lassen sich defi-

B i l d 5 n i e r e n .
Kein Licht ohne Schatten?
Es fallt schwer, angesichts des iiberwal-
tigenden Leistungsumfanges des HP-
48SX in so kurzer Zeit etwas zu meckern

zu finden. Etwas enttauscht bin ich iiber
die Geschwindigkeit des Rechners. Sie
durfte etwa im selben Bereich liegen, wie
beim HP-28. Ich hatte mir einen Ge-
schwindigkeitsschub wie zwischen dem
HP-41 und dem HP-28 gewunscht. Be
sonders stdrend macht sich die Lang-
samkeit beim EquationWriter bemerkbar,
aber auch das Scrollen geschieht recht
gemiitlich. Der Kontrast des Displays
konnte auch etwas groBer sein. Wer
schon mai den Apple-Laptop gesehen
hat, weis, daB es auch besser geht. Nicht,
daB das Display besonders schlecht ist,
aber es ist halt nicht "State Of The Art",
wie der Rest des Rechners. AuBerdem
fehlen der RS-232 noch geringere Uber-
tragungsraten, wie zB. 300 Baud fur lang-
same Akustikkoppler.
DaB die Funktions- und Cursortasten im
Alphamodus auch mit Zeichen belegt
sind ist recht lastig. Beliebige Funktionen
kann man bei HP wohl immer noch nicht
symbolisch integrieren. Mathematica ist
noch nicht uberflussig. Schade.
Die INPUT-Funktion kann leider nur
durch die ENTER-Taste beendet werden.
Damit ist es nichtmoglich, zB. einen Text-
editor zu schreiben, weil dann einige Ta
sten benotigtwerden, um Programmfunk-
tionen direkt auf Tastendruck auszufiih-
ren (Cursorsteuerung etc.). Aber wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg. Ein Weg ware,
eine entsprechende Funktion in Assemb
ler zu schreiben. Einen Assembler gibt es
zwar nicht, aber das ist kein grundsatzli
ches Problem. Viel schwerer wiegt je
doch die Tatsache, daB nicht damit zu
rechnen ist, daB HP die Dokumentation
des Betriebssystems veroffentlicht. Ob
es diese Dokumentation wohl irgend
wann auf NOMAS-Basis (NOt MAnufac-
tor Supported) wie beim HP-75 geben
wird? Ich wiirde in Freudentranen aus-
brechen.
Ansonsten habe ich nur noch am Hand
buch was zu norgeln: es ist zwar mit 851
Seiten recht umfangreich, jedoch, ob der
Komplexitat des Gerates manchmal et
was oberflachlich und was am schlimm-
sten ist: es fehlt ein Referenzhandbuch
wie beim HP-71. Zwar gibt es eine Aufli-
stung aller Befehle mit einer kurzen Be
schreibung und einigen Querverweisen,
so etwas gehort aber in eine Kurzanlei-
tung. Naja, und wenigstens die Beispiel-
programme konnten einigermaBen feh-
lerfrei sein.
Das Handbuch wird zuerst nur englisch
ausgeliefert. Ab Juni sollen diese dann
kostenlos gegen deutsche umgetauscht
werden konnen.
Und nun das Wichtigste: der HP-48SX
kostet 892,62 DM, das Schnittstellenka-
bel mit der Software fiir den IBM-PC oder
Macintosh 287,28 DM, die 32kB RAM-
Karte 229,14 DM, 128kB 723,90 DM und
die Gleichungsloser Programmkarte
286,14 DM (alle Preise inclusive Mehr-
wertsteuer).
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Grundlagen

C- Programme - ein Uberblick
Zweiter Teil
Functions, Pointer und I/O von C
Wie bereits friiher erlautert,
weist der Sprachkern von C
keinerlei Routinen fiir Ein- und
Ausgabe auf. Dies ist ein ganz
wesentlicher Unterschied zu
FORTRAN, BASIC und Pas
cal. Das I/O in C wird generell
iiber Functions abgewickelt,
die in Bibliotheken enthalten
sind. Diese Bibliotheken vari-
ieren von Compiler zu Compi
ler und Betriebsystem zu Be-
triebsystem. Wir werden da
her nur solche Functions nen
nen, die allgemeinerweise
vorhanden sind. Um dieses
Functionskonzept des I/O
besser zu verstehen, muB zu
nachst der Begriff und der
Umgang mit C- Functions er
lautert werden.
1. C- Functions
Eine C-Function ist vergleich
bar einer Procedure in Pascal
Oder den FUNCTION- Unter-
programmen und SUBROU
TINES in FORTRAN. Teilwei
se gibt es jedoch nicht unbe-
trachtliche Unterschiede. Ei
ne Function soli eine definier-
te Leistung erbringen. Norma
lerweise ubernimmt sie Para
meter vom rufenden Pro
gramm und liefert normaler
weise einen einzigen Wert zu
ruck. StandardmaBig ist der
Return-Value vom Typ int.
Soil er das nicht sein, so muB
das explizit angegeben wer
den I Ein Beispiel (Listing 1):
In diesem Beispiel geht alles
wie erwartet vor sich: Das
Hauptprogramm ruft eine
Function iadd auf, iibergibt
zwei Parameter, iadd rechnet
und liefert das Ergebnis als
Return- Wert zuruck. Tat
sachlich passiert hier Subtile-
res: Die Werte der Parameter
i und j werden als Kopie auf
den Stack gelegt und die
Function holt diese Werte
vom Stack. Dies nennt man
call by value. Das ist das iibli
che Verfahren in C und t.w.
auch anderen Programmier
sprachen.
2. Pointer
Das umgekehrte Verfahren ist
call by reference. Dieses Ver
fahren wendet z.B. generell
FORTRAN an und kann auch

in C oft nutzbringend einge
setzt werden. Dabei werden
nicht die Parameterwerte auf
den Stack geschoben, son
dern die Adressen der Werte,
also die Adressen der Spei-
cherstellen der Werte. Ehedie
Vor- und Nachteile beider
Verfahren erlautert werden,
dazu ein Beispiel (Listing 2).
Wie bereits bekannt, ist & der
Adressoperator und der Auf
ruf iadd im Hauptprogramm
iibergibt nun die Adressen der
Parameter i und j an die
Function. Die Function selbst
erwartet nun Adressen, soge
nannte Pointer. Die Deklara
tion

int * pi
sagt, daB pi einen Pointer (ei
ne Adresse) auf einen Inte-
gerwert darstellt. Zum Verar
beiten selbst muB dann mit*pi
und *pj gearbeitet werden,
keinesfalls mit pi und pj, denn
damit wurden in diesem Bei
spiel die Adressen selbst ad
diert werden (was in anderen
Fallen durchaus beabsichtigt
sein kann). Beim Verarbeiten
liefern *pi und *pj die Werte,
die auf den Adressen pi und pj
liegen. Man kann benen-
nungsmassig Pointer generell
mit p anfangen lassen, muB
man aber nicht. Es hat sich bei
mir bewahrt, ahnlieh FORT
RAN, gewisse Namensregeln
auch in C einzuhalten. Vor
schlag:

int und long beginnen mit
i,j,k,l,m,n
Pointer beginnen mit p
Character beginnen mit c
float und double beginnen
mita..z, auBerc,i,j,k,l,m,n
und p

Es ist sehr praktisch, mitten in
einem Programm der Variab
len gleich ihren Typ ansehen
zu konnen, ohne erst an den
Anfang (dort Deklarationen)
zu gehen.
Es ist nun so, daB die Biblio-
theksfunktionen als Uberga-
ben teilweise Werte und teil
weise Adressen (also Pointer)
erwarten. Beispiele:

double sin(double x):
x ist Wert vom Typ double

Usting 1 (b12.c)
#me lude < std i a. h>

i f * * * * * * *: * * * * J j J J T * * * * * * * * * * j * . * * * * * * * * * * * * * * * ; * * *

* Function- Deklaration, inu£ hier nicht sein,
* sollte aber xzuraer vorcrehonnnen Verdeh
* * ** * ***** *.** * * * * ******* * * ** * * ****** * ** * ** * * *y

::int 'xmmt int i, i»« 33 ? Z'

/ * * * * : * * * * * * ' * * J d - * * J J J a : * ; * * * * * * * * : * * ; * * * : * S * : * * * * * * * * * * * *

******* ************** ** * ** * * *;** :* ************ * /
main: 0 :: Z
i zpPZZz yZmZzrpZSzPMSpZ::ppZpP

i n t i , j , k ;

p r i n t f ( " V n g l b i u n d y \ " ) ;
scanf {"%d %d:»,&i,&:j);

k = a i a d d ( l , j ) ;

printf ("XnEaigeimis.:! ic=: %d\n" ,k);
}

y ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** S a n c t i o n i a d d : :
* * * * * * * * * * # J * * * * * * * * * * * * * * : * * * : * * : * * a * * * * * : * * * * * * \ * J * * J

: int iadd {ine lilMlll i §|:; llllllll .
i
int jc.;

fe ;i::+ j;

.return Ck j }f -Zr
;:|!;;||Ml|!|||||f|l||
Usting 2 (b13.c)
#include <gtdip>h^M ;;

f-U * * ** * * * *** *** * ** * * * * ** ******** ** * ** * * * * * ** *** Function- Deklaration, tnu& hier nicht sein,
* .sol 1 te ajseriwnex vorgenoweri werd«n;: ::
** *********** ****** * ** * * * * * * * ***** * *: * ******** y»
i n t i a d d ( i n t * p i , - i n t * p j ) ' ;

/************************:***:********:******:***:*
************ !
raaihf) Z
Z p r f

in t i , i : , k ;

t * * * * ( j * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {

p r in t£ ( " \ng ib i und j : " ) ;
scanf (n°id %d",&i, sd >:.;

'k= iadd<&i,&j);;

printf <"\nBrgejbni8J k== yodVn^.k) ;

f* *■*

i h t i a d d ( i n t
{ M
■ahtXfcxx x

k= «pi + *pj;

re turn (k)/ ::
1

Vik * * ■*■* * ■»* * *- *

■ ̂*-rr,-.-.--.J?V-.J
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int mkdir(char *path):
path ist ein Pointer auf
char

Da ist hdllisch aufzupassen:
Beim Schreiben von C-Pro-
grammen muB eigentlich im
mer das Handbuch der Run
Time- Library des jeweiligen
Compilers griffbereit liegen,
da diese Aufrufe absolut exakt
erfolgen mussen. Falsche
Ubergaben werden bei DOS
und TOS fast immer mit Fest-
fahren des Betriebsystems
quittiert. Denn Parameter, die
eigentlich normale Variable
sind und nun irrtiimlicherwei-
se als Pointer miBbraucht
werden, konnen uberall hin-
zeigen, oft auf die Speicher-
stellen des Betriebsystems I
Betriebsysteme wie OS/2 und
UNIX fangen solche Unstim-
migkeiten wenigstens ab und
stoppen das Programm, ohne
selbst im Nirwana zu ver
schwinden.
Bei eigenen Funktionen ist es
jedermann freigestellt, ob er
by value oder by reference
iibergibt. Bei C selbst wird so
vorgegangen, daB Skalare
normalerweise by value iiber
geben werden, aber Vektoren
werden immer per reference
auf den Stack geschoben. Da
sind wir gleich bei den Vor-
und Nachteilen beiderVerfah
ren:
Call by value:
Vorteil:
- es werden Kopien der

Skalare an die Funktion
geliefert, dort existieren sie
lokal weiter und konnen
dort verandert werden, oh
ne daB das rufende Pro
gramm davon beeinfluBt
wird.

Nachteil:
- braucht z.B. bei double-

Werten langer als call by
reference

- Vektoren konnen so nicht
iibergeben werden, sonst
muBten ja bei einem Vek
tor mit 10000 Elementen
10000 Werte auf den
Stack geschoben werden!

Call by reference:
Vorteil:
- durch die Adresstibergabe

geht das bei double-Wer-
ten schneller als mit call by
value. Fur Vektoren die
einzig sinnvolle Methode.

Nachteil:
- Ubergebene Werte sind

nicht lokal, sondern rufen-
des und gerufenes Pro
gramm konnen gleicher-
maBen zugreifen. Wird
dann verbluffend, wenn
das rufende Programm in
nerhalb einer Schleife eine
Function ruft, der Schlei
fenzahler iibergeben wird
und die Function selbst
den Schleifenzahler ver
andert !

Um auch den Aufwand einzu-
gehen: Dies hangt sehr davon
ab, ob sog. Near-Calls oder
Far-Calls getatigt werden. Bei
C unter DOS und OS/2 ist das
durch die Segmentstruktur
der Intel- Prozessoren eine
Frage des gewahlten Memo-
my-Modells. Bei dem stand
ardmaBig vorgegebenen
Small- Memory- Modell wer
den 16- Bit Adressen, beim
Large-Memory- Modell dage
gen 32-Bit Adressen iiberge
ben. Auf die Memory- Modelle
kommen wir in einer spateren
Folge zuruck.
Zahlenbeispiele in Tabelle 1.
Wie ersichtlich, ist die Uber-
gabe by reference meist
schneller (weil weniger Bits
auf den Stack geschoben
werden mussen) als call by
value. Fur kleine, kompakte
Programme, was C-Program
me oft sind, stort das absolut
nicht. Bei sehr groBen Pro
grammen, die viele Unterpro
gramm-Aufrufe tatigen und
fast ausschlieBlich mit dou-
ble-Werten operieren (typisch
fiir FORTRAN-Programme),
kann das maBgeblichen Ein
fluB auf die Laufzeit haben.
Da FORTRAN-Programme
ohnehin immer per reference
rufen und mit 32-Bit Adressen
arbeiten, sind sie im Falle

Typ Typ call call
der Variablen des Aufrufs by value by reference

int near 16 Bit 16 Bit
int far 16 Bit 32 Bit
long und float near 32 Bit 16 Bit
long und float far 32 Bit 32 Bit
double near 64 Bit 16 Bit
double far 64 Bit 32 Bit

Listing 3 (b14.c)
#include <cfcdio.h>
#include <direct.h>

mainO
{

i n t i r e t ;
char cpathtSOJ ,'

printf(«\ngib pfad:
scanf .(?%s*vcpath);

/* fi ir mkdir: * /

' ) ,

iret*; takdlr (epath);
i f ( i r e t « 0 )

p r i n t f ( " \ n D i r e c t o r y e r z e u g t ! " ) ;
else

printf ("\nDi3rect0ry nicht erzeugt; t") ;

Listing 4 (b15.c)
ttinclude <stdio.h>
t t i n c l u d e < d i r e c t . h > / * fi

mainO
{

/* echon falsch ? */: i n t i r e t ; X v
char *po;

lgib Pfad: ");

ptels*

Usting 5 (b16.c)
#mclude <8tdio.h>
ttinclude <direct,h>

mainO
{

int i ret ; '
a.,.'-;CJhar *pc;

pc=: "harry";
iret= mkdir(pc);
if(iret == Of

pr int f (" \nDirec
x e l s e x a

printf ("\nDit;ec

■ /* fur: mkdir■*/

harry erzeugt ';'};■■

harry nicht erzeugt

Listing 6(017.c)
♦(include <stdio:a,h>
ttinclude <direct.h> . /* fur mkdir */
mainO
{

in t i re t ;
char cpuffer[80], *pc;

pc= cpuffer; /* Oder pc= fccpuffer[OJ */

printf("\ngibpfad: "} ,•
scanf(»%s",pc);
irefc= mkdir (pc) ;
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i f ( i r e t « a )
p r i n t f ( " \ n D i r e c t o r y e r z e u g t ! " ) ;

e l se
p r i n t f C \ n D i r e c t o r y n i c h t e r z e u g t t " ) ;

I

Usting? (b18.c)
tt include <stdio.h?'

mainO
^MMM*im^&&^^111:m111:mmm:;||mmi11:11I1

i n t 1 ;

pr int f ( " \ngib Taste, dann Enter- taste x " ) }
i~ getchar Of
pr in t f ( " \ndas war d ie Taste;B>;
p u t c h a r ( i ) ;

Usting8(b19.c)
tt include <stdio,h>

mainO.
(
: iht. il, :la, 13,. 14;:'■'■; /

:
puts ( "Ikjs geht:' si ■");

ia= 105; /* ASCII k leines 1, dezimal */
13= 0x21; /*: ASCII V, hexadezimal, durch Ox

kehntl ich gemacht */
14= '\n*; 7* Zexlenvorschub, dae iet e i n

putahar (11) ;
pu t cha r (12 ) ;
p u t c h a r ( i 3 ) ;
putahar(14);

Usting 9 (b20.c)
tt include <stdio.h>
ttinclude <conio.h>

mainO
. '■ ' i l ' '■s p p m § m ^ ' ; p W p y M ^ ^in t i ;

puts("Los geht's: ") ;
while ( (i=: getchO J '■ ~. lx')

X• ' ; putcharU);

Usting 10 (D21.C)
ttinclude <&tdi
main ():::
{ ■'. '

/* dieses gr
F I I .E *fl ;
int i ;
char efnameC

pr in t f ( "F i le ;
scanf("%s°,c
p r i n t f ( * \ n B )

fil fopen (cf:
while ( {i* fj

putchar( i>
fdl jose(fl) t

DOS- nifl! aus */

P l ;

obengenannter Programmty-
pen fast immer schneller als
gleichwertige C-Programme,
die double per value iiberge
ben (wer es nicht glaubt, pro-
biert es aus). Hier ist call by
reference auch fiir C-Pro
gramme sinnvoll.
Diese Vergleiche werden
ganz bewuBt gebracht, um
Hintergrunde zu beleuchten,
die bei anderen Quellen meist
unter den Tisch fallen. Die
Aussagen mancher Autoren,
"C-Programme sind immer
schneller als alles andere"
sind unhaltbar. C-Programme
konnen sehr schnell sein,
abernurdann, wenn derartige
Feinheiten beachtet werden.
Die Vergleiche C und FORT
RAN sind aus meiner Sieht
deshalb sinnvoll, weil meines
Erachtens diese beiden Spra
chen viel miteinander gemein
sam haben.
Ehe wir weiter auf Functions
eingehen, muB zumindest an-
deutungsweise der Typ des
Vektors in C erlautert werden:
Ein Vektor, auch Array ge
nannt, schreibt sich in C z.B.
wie folgt:

i n t i v e k t o r [ 1 0 0 0 ] ;
double dvektor[1000];
c h a r c v e k t o r [ 1 0 0 0 ] ;

Das entspricht bis dahin ge
nau dem aus BASIC und
FORTRAN bekannten INTE
GER IVEKTOR(IOOO) usw.
Aber eine Unterscheidung ist
sehr wichtig: In C beginnen
Vektoren immer mit der Zah
lung 0, d.h. der Vektor ivek-
tor[1000] lauft von ivektor[0]
bis ivektor[999]. Der erste Ele-
mentindex ist also immer 0.
Das ist nicht veranderbar wie
in anderen Sprachen.
Es besteht eine direkte Ver
bindung zwischen Vektoren
und Pointern:
Sei
int ivektor[1000]

ein Vektor
und
i n t * p i

ein Pointer auf int
dann kann mit
pi = fcivektor[0]
dem Pointer pi die Adresse
des ersten Vektorelementes
von ivektor zugeordnet wer
den. Dann ist

*pi = ivektor [0]
Und weiter gilt:

* (pi +j)= ivektor [j]
Wie ersichtlich, kann nun auf

ein Vektorelement j von ivek
tor entweder mit ivektor[j] oder
genauso gut mit *(pi +j) (d.h.
liefere Wert der Speicherstel-
le pi mit dem Offset j) zugegrif-
fen werden. Also konnen Vek
toren und Pointer aquivalent
sein: Und genau das sind sie
auch, denn der Zugriff auf
ivektorO] wird auf Maschinen-
ebene ohnehin mit *(pi +j) ab-
gewickelt!
Daraus resultierend, sind die
Zuordnungen

pi ■ .Sivektor [0]
und
pi = ivektor
vollig gleichbedeutend. Ein
Vektor ist immer von Haus
aus ein Pointer! Und aus die
sem Grund werden in C,
FORTRAN und anderen
Sprachen Vektoren mit call by
reference iibergeben und so
beginnt in C die Indexzahlung
konsequent bei 0.
Ob man, weil oft ubersichtli-
cher, im Programm bei der
Vektorschreibweise bleibt,
oder mit zugeordnetem Poin
ter und Offset arbeitet, ist von
der Sache her belanglos. Viel
leicht als griffige Unterschei
dung: Vektoren legt man
meist statisch an, wahrend Ar
rays, auf die mit Pointern zu-
gegriffen wird, meist dyna-
misch angefordert werden.
Das mit der dynamischen
Speicheranforderung kommt
in einer spateren Folge.
Ein typischer Einsatzfall fiir
die Vektorschreibweise in C
sind Character-Vektoren. Wie
schon gesagt, gibt es in C
nicht explizit den Typ des
Strings. Das wird mit Charac-
tervektoren erledigt.
Wir wollen ein neues Directo
ry anlegen. Dazu werden wir
die Bibliotheks-Function
int mkdir(char *path)

nutzen (Listing 3):
Was fallt auf ? Zunachst hal
ten wir 80 Bytes fiir unseren
Directorynamen vor, wovon
79 Bytes nutzbar sind, denn C
hangt immer als Begrenzung
ein \0- Zeichen, das ASCII-
NULL- Zeichen an. Bei scanf
darf nicht &cpath geschrieben
werden, denn cpath ist ja ein
Vektor und mithin bereits ein
Pointer, eine Adresse. Das
selbe gilt fiir mkdir.
Was darf man nicht ? So et
was wie Listing 4.
Hier haben wir den Fall, daB
der Pointer pc nicht initialisiert
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ist: er zeigt irgendwo hin I Sy
stem wird abstiirzen.. auspro
bieren.
Merke: ein Pointer muB immer
vor Gebrauch initialisiert wer
den, z.B. wie b16.c (Usting 5)
oder wie b17.c (Listing 6).

3. Einfache I/O- Functions
Das sollen hier Functions
sein, die mit der Console ar
beiten. Zwei davon,die univer-
sellsten, kennen wir bereits:
- printfO: formatierte

Ausgabe auf
Console

- scanf(): formatierte
Eingabe auf
Console

Dazu gehort das Header- File
stdio.h .
Diese Funktionen sind derart
leistungsfahig (und daher
auch relativ langsam), daB
deren genaues Handling im
Run- Time- Library Handbuch
nachgeschlagen werden
muB.
Einfachere Funktionen sind
z.B.:
- int putchar(int):

Schreibe ein Zeichen
auf Console

- int getchar(void):
Lese ein Zeichen von
Console, Entertaste

- char * gets(char *cstring):
Lese String von
Console, kann aber
genauso mit scanf
erledigt werden

Auch hier stdio.h.
Die Function- Deklaration "int
getchar(void)" bedeutet:
Function getchar iibernimmt
keine Parameter und liefert ei
nen Wert vom Typ int zuruck.
Beispiel b18.c (Listing 7).
Warum eigentlich "i= get
charO" m't i vom Typ int und
nicht i vom Typ char ? Es ist in
C einfach so, daB einzelne
Zeichen als int behandelt wer
den, was dann Beispiel b19.c
(Listing 8) erlaubt.
Hier wurde auch gleich die
Function puts() verwendet,
die dann angebracht ist, wenn
lediglich Strings ohne alle For
matierung ausgegeben wer
den sollen.
Sehr praktisch, aber nicht auf
alien Systemen verfugbar
(aber jedenfalls DOS, OS/2
und TOS) sind
- int getch (void):

liefert Zeichen direkt

von Console.ohne
Echo

- int getche(void):
wie vor, mit Echo.

Beispiel b20.c (Listing 9).
Mit derartigen Routinen
getch() und putcharO lesen
z.B. UNIX- Systeme Termi
nals aus, verarbeiten und sen
den an Terminal zuruck (wo
bei genauer statt putchar z.B.
fputc() benutzt wird).
Noch eine Feinheit: Die Funk
tionen putcharO und getcharO
sind sog. Makros. Dazu gibt
es auch fgetcharO und fput-
char(), die genauso arbeiten,
aber als echte Functions im
plementiert sind. Makros
brauchen mehr Platz, da die
Sourcen eingesetzt werden,
sind aber schneller als Func
tions. Makros konnen gewis
se Seiteneffekte haben, so
daB, wer ganz sicher gehen
will, generell die aquivalenten
Functions einsetzt.
Mit den genannten Routinen
printf(), scanf(), putsO, get
charO, putchar() und getchO
konnen die meisten Interak-
tionen an der Console bedient
werden. Es gibt noch weitaus
mehr Routinen, die aber fiir
den Anfang nicht notig sind.

4. File I/O- Functions
Die hier aufgefiihrten Routi
nen gehoren zur Klasse der
sog. Stream- I/O Functionen.
Sie arbeiten gepuffert, schrei
ben und lesen also in interne
Puffer. Im Gegensatz dazu
gibtes die sog. Low- Level I/O
Funktionen, die fiir normale
C-Programme nicht notig sind
und darum hier ausgelassen
werden.
Was bedeutet Stream I/O ?
Man versteht darunter vollig
strukturlose Files, eben einen
Byte- Stream. In C gibt es kei
ne Records wie in FORTRAN.
Alle Dateien sind a priori un-
geblockt; eine Blockung kann
nur der Programmierer expli
zit vorsehen. Auch Steuerzei
chen wie CR und/oder LF ha
ben zunachst keinerlei Be
deutung.
Hier die haufig genutzten
Routinen:
- fprintf(): wie printf, aber

in File
wie scanf, aber
von File
wie putchar/
fputchar, aber

- fscanfO:

- fputcO :

Usting 11 (b22.c)
t t i n c l u d e < s t d i o .

ma in ()
-(-.'-. m!m:!!!I!!111

j r a n r o fi i h r t e m p r i m i t i v e s

30} , cfuame2 [SOj ;

j a b e ^ F i l e a n g e b e n s " } ;

j a b e - F i l e a n g e b e n , " " } ;

' f 1=::

t c l o s e ( 1 2 ) ;

Listing 12 (b23.c)
t t i n c l u d e < s t d i o . h >
ttdefine MiUCBlTE 32000

int ipuf f er [«**»*¥&>■

aa.
£

j r a m r a f u h r t e i n p r i m i t i v e s
i s , P u f f e r u n g M i n Ve k t o r ,
L le lange 32000 By tes * /

FXkE *fl
i n t i , j ;
extern i

cha r. c f r

p r i n t f ( "
scanf {""i
printf ("
scanf {°^

:f 1» fOP<
£2- fop«

r f * P u f f *
P o ;
w h i l e ( (

j - t X ;

/ * P u f f €
f o r d * c

f p u t c (

£ a l o B @ { t
fc losei i

Usting 13 (&24e)

' ) ;

^ iben * /

) r=:j. £Q|?)M

:dio.h> .
oces<3.h>; m exito *r

i h a r * c a r g v : U )

'■■/■*■ diese
* D O S C

FILE *£ l
i n t i ;

i f ( l a r g e

f u t i r t e i n p r i m i t i v e s
Lt Conanandline */
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in File
- fgetcO : wie getchar/

fgetchar, aber
von File

- fopen(): File offnen
- fclose(): File schlieBen
Dazu Beispiel b21.c (Listing
10).
Jede Menge Neues. Zunachst
muB ein Pointer von Typ FILE
definiert werden, der sog. Fi
lehandle. Die Function fo-
pen() liefert ihn an, wenn das
File existiert. Mit fgetcO wer
den die Bytes nacheinander in
der while- Schleife aus dem
File, auf das der Filepointer f 1
zeigt, ausgelesen und mit put
char auf den Bildschirm ge
schrieben. Das Abbruchkrite-
rium ist EOF, End-of-File. Die
se Konstante ist in stdio.h de
finiert, darum braucht man
sich nicht zu kummern. Or-
dentlicherweise schlieBt man
ein File, wenn es nicht mehr
gebraucht wird (aber man
muB es nicht unbedingt). Er-
lauterung bedarf die Sequenz
"rb" in fopen. Sie bedeutet:
Read binary. Das File wird al
so zum Lesen eroffnet. Binary
bedeutet: alle Zeichen ohne
Konvertierung ubernehmen.
Normalerweise wird die Folge
CR/LF, also ASCII 13 und 10
in ein einzelnes Newline Zei
chen \n ubersetzt bzw. spater
ruckgewandelt: sog. Textmo-
de. Das ist hier nicht notig,
also binary.
Andere denkbare Modi sind:
- r+b, r+ : offnen zum

Lesen/Schreiben,
binar oder
Textmode

- w+r, w+ : offnen neues
File zum Lesen/
Schreiben, binar
oder Textmode

Es gibt weitere Modi, die in
den entsprechenden Compi-
ler-Handbuchern nachzu-
schlagen sind.
Bei einem richtigen Pro
gramm wiirde man oben zu
satzlich einbauen:
i f (fl == NULL)

{
p r i n t f ( n \ n . . k a n n

F i l e n i c h t o f f n e n
. . s t o p " ) ;

e x i t ( 1 ) ;
}

NULL ist ebenfalls in stdio.h
definiert. Wir konnen sofort
ein weiteres Beispiel entwer-
fen, das ein primitives Copy-
Kommando von DOS, OS/2

oder UNIX nachbildet (b22.c
(Listing 11)).
Man nimmt zunachst an, daB
immer abwechselnd ein Zei
chen gelesen und wegge-
schrieben wird. Tatsachlich
wird aus einem internen Puf
fer gelesen und in einen zwei
ten internen Puffer geschrie
ben. Dieser zweite Puffer wird
erst auf Platte geschrieben,
wenn er voll ist. Somit arbeitet
das Programm relativ rasch.
Man kann naturlich auch
streng nach dem EVA- Prinzip
(Eingabe- Verarbeitung- Aus
gabe) vorgehen und wiirde
zunachst File 1 vollstandig in
einen Vektor einlesen und
dann diesen Vektor in File 2
geben. Das kann je nach
Compiler und Betriebsystem
schneller oder langsamer als
obiges Programm b22.c vor
sich gehen (b23.c (Listing
12)).
Anhand dieses Programms
konnen gleich weitere neue
Features betrachtet werden:
Zunachst wird ein Vektor ipuf-
fer definiert und zwar als

ipuffer [MAXBYTE]
Dabei ist MAXBYTE ein Platz
halter, der gleich am Filean-
fang mit

ttdefine MAXBYTE 32000
(ohne Semikolon I)
festgelegt wird. Mit der ttdefi
ne Anweisung wird der Pra-
prozessor des C-Compilers
angewiesen, uberall, wo
MAXBYTE steht, 32000 ein-
zusetzen. Das ist also ein
Textersatz. Mit #define kon
nen auch ganze Makros ein
gesetzt werden. Diese Makro-
Technik, d.h. mit#define kom-
plexere C-Anweisungen zu
definieren, sollte der Beginner
moglichst nicht vornehmen,
da dabei durch eventuelle
Seiteneffekte schwer lokali-
sierbare Fehler auftreten kon
nen. Besser sind dann echte
Functions (langsamer, aber
sicher im Gebrauch). #define
MAXBYTE 32000 entspricht
etwa der FORTRAN PARA
METER Anweisung.
Bemerkenswerter ist jedoch,
daB "int ipuffer[MAXBYTE];"
vor dem eigentlichen Haupt
programm definiert ist. Da
durch wird ipuffer zu einem
externen Array: Alle Pro-
grammeinheiten, d.h. Haupt
programm und Functions,
konnen darauf zugreifen,
wenn in ihnen ipuffer mit der
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Speicherklasse "extern" defi
niert ist. Das Pedant dazu sind
die beriihmt- beriichtigten
(aber extrem effizienten)
COMMON-Bldcke in FORT
RAN. Da hier aber nur das
Hauptprogramm ipuffer nutzt,
ist doch vordergriindig dieser
Aufwand gar nicht notig.. oder
doch ? Die eigentliche aus-
fuhrliche Erklarung dessen er
folgt in einer spateren Folge.
Hier nur soviel: Wiirde, wie
man gemeinhin annehmen
wurde, im Hauptprogramm
definiert sein: int ipuffer
[32000] (oder mit MAXBYTE),
so ware der Speicherbedarf
dafiir 64000 Bytes, ipuffer wa
re kein externes Array, son
dern ein Array der Speicher
klasse auto: DOS und OS/2
lassen hier nur 32 KB zu I
AuBerhalb als Klasse extern
sind 64 KB zulassig. Tatsach
lich gibt es Moglichkeiten,
auch Arrays mit mehr als 64
KB anzufordern (hier nur der
Tip fur ganz ungeduldige Le
ser: int huge ipuffer[200000],
bei MS-C mit Switch /AL com
pilieren). Das hangt mit der
Segmentstruktur der Intel-
Prozessoren zusammen.
Aber wir mussen diese Dis
kussion wirklich auf spater
verschieben.
Unser Beispiel- Programm
entspricht noch in keiner Wei
se dem echten Copy-Pro-
gramm aus DOS und OS/2
bzw. dem cp von UNIX. Dort
istja bekanntlich der Aufruf:
copy quelle ziel

Es miiBte nun eine Moglich
keiten, die Files quelle und
ziel direkt von der Command-
line zu ubernehmen. C ware
keine Sprache fiir System-
d i ens t-Programmierung,
wenn Beispiel b24.c (Listing
13) nicht ginge.
So ist das bereits ein semi-
professionelles Copy-Pro-
gramm. Was jetzt noch fehlt,
ist die Behandlung von "Wild
cards", z.B. *.*. Aber diesen
Punkt uberlassen wir den Be-
triebsystem- Entwicklern.
Wie ersichtlich, startet das
Hauptprogramm main statt
mit main() nun mit
m a i n ( i n t i a r g c ,

char *ca rgv [ ] )
Dabei zahlt iargc die Anzahl
der ubergebenen Argumente
und cargv ist ein Pointer auf
einen Vektor von Pointern.
Wenn nun zwei Argumente,

hier quelle und ziel, iiberge
ben werden, so ist iargc= 3,
denn laut Konvention ist
cargv[0] der Programm

name, hier b24
cargv[1 ] das erste

eigentliche
Argument, hier
quelle

cargv[2] das zweite
eigentliche
Argument, hier
ziel.

Das ist eine Konvention, die
fiir alle Betriebsysteme gilt.
Die Betrachtung enthullt aber
eine weitere Neuigkeit, die
sehr von anderen Program
miersprachen abweicht: C-
Programme wie main, aber
auch C-Functions (ein typi-
scher Fall ist printf) konnen
eine variable Anzahl von Ar
gumenten ubernehmen! Alles
andere sind bekannte Ele
mente, aber das Programm ist
schon etwas kompakter in ty-
pischem C-Stil, wie

i f ( ( fl = f o p e n
( c a r g v [ l ] , " r b " ) )

== NULL)

zeigt.

5. Functionen fiir Charac
ter- Handling

Diese Funktionen fuhren
Tests auf Bytes aus oder kon
vertieren sie. Sehr praktisch
sind z.B.:
- int tolower(int i):

konvertiere i in
Klein- Buchstaben

- int toupper(int i):
konvertiere i in
GroB- Buchstaben

Damit konnen wir sofort ein
kleines Beispiel- Programm
erstellen, das alle Buchstaben
in einem File in GroB-Buch-
staben konvertiert und in ein
zweites File schreibt (b25.c
(Listing 14)).
Ein anderer, gern genutzter,
Einsatzfall fiir toupper und to-
lower sind Abfragen (b26.c
und b27.c (Listing 15)).
Man kann nun auf die gute
Idee kommen, statt
i= getchO ;
i f ( t o u p p e r ( i ) = = ' J ' )

gleich kompakter zu schrei
ben:

if (touppe'- igetchO )
j j j j j j j j ' J ' ) ;

Zumind.ot bei OS/2 ist dann
die 'Joerraschung groB, denn
das Programm arbeitet nicht
wie erwartet I Daran sieht

i= getc.

if ::(:!==
p r i n t

else :
p r i n t

}

Usting 15 (r.
t t i n c l u d e
# i n c l u d e
t t i n c l u d e

main()

w e i t e r " )

Usting 16 (b2S.e)
tt include <stdi

ma in ! )Z
f
char Xpst r lh

pstring= "Ha

p r i a t fi " \ n % s
p r i n t f ( " \ n n u

\b\b\h\ to\b«) ;
,::: scemf C"Hi8",p

pr int f (" \nAn: .}-' ffpPpP'

Usting 17 (b29.C)
ttinclude <stdi
#inc3.ude <stri

■mkiaizPPizrPr

ig2, ts ] i

scan f ( '
: p r i n t f

l.c)

stain O
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. s canf ('"aas '■, cs tr ingi) ;
printf ("\nraaxiiaalS Zeichen fiir String 2

eingeben.. —-- \b\b\b\b\b")
scanf ("%B"/cstring2) ;

pr in t f ( "YnAntwort : '%s»,st rcat (cst r ing i ,
c s t r i n g 2 ) )

CHARACTERS . .CSTRl, CSTR2

WRI TE (*," (■.?' HKUtinKijl : & Z eichen f ur : St
.'..© mgepey

READ(*,'(*$)') CSTRi
GS3S2MS::C8SS:i :
WRrTE<*,'{" Antwort: ",AS)<> GSSTR2

STOP

Listing 20 (b31 .c)
tt include <stdio.h>
tt include <str ing.h>

wainO
i : P 1 1 :
char : cs t r ing i [6 ] , cs t r ing2 [63 ;

printf ("Vmaaxiaatal 5 Zeichen fur String 1e ingehen: —- - \b\b\b\b \b ") ;
: scahf ("^"pstring-l) ;

s tr cpy [ c ? t r ing2,c s tr ingi>; ; :f: lfiP^l|||||^
::: pr int f («\ nftintewor t. %s ", cs tr lng2) ;

} P I P i l l l l l l l l fl

Usting 21 (b32.c)
tt include <stdio.h>
# include: ;.<et ring. fe>:
ttinclude <conio.h>

n»in( )
1
i n t i b y t e ;
char cstr iiigC6.|; :
char *pfoyte;

printf:("\rBBaximal 5 Zeichen fuer String
eingeben:— -\b\b\b\b\b") ;

;: ; sfcanf' ('"'%s*y<5stx ihg) ; ■,.:
printfCVnnaeh: welchem Zeichen soil gesucht

werden: PY;
ibyte* getche 0;

pbyte = b t rohr (cs t r ing, iby te) ;

Xf (pbyteMl-MNtjLL)
printf (=\ng:eeuchtes Zeichen %c gefunden",

. else z-. .ZzzZziPf-z
print!("\ngesuchtes Zeichen %e .nicht

Ustfng 22 (b33.c)
tt include <stdio,h>
tt include <str ing.h>
■;.# ihClUdfi: < CC ĵO.h* : ::

man, daB es nichts bringt, alle
moglichen Functions zu ver-
schachteln, lieber auf mehre
re Zeilen verteilen, was ohne
hin ubersichtlicher ist.
Wer etwas in der Header-Da-
tei ctype.h stdbert, wird fest
stellen, daB toupper dort als
Makro definiert ist. Derartige
Makros konnen mitunterdann
nicht beabsichtigte Effekte
hervorrufen, da ihr Sourceco
de direkt in die Source des
Anwenders eingesetzt wird.
Dem Beginner ist also drin
gend zu raten, Makros, aber
auch Functions zunachst iso
liert und ungeschachtelt, wie
in b27.c gezeigt, einzubauen.
Wenn das Programm dann
sauber lauft, kann man in ei
nem nachsten Schritt zu der
kompakteren Form, wie oben
beschrieben, iibergehen.
Ich mochte trotz alledem emp
fehlen, nach der Regel vorzu
gehen: Ein Kommando pro
Zeile. Auf das Laufzeitverhal-
ten hat dies nur in seltenen
Fallen negativen EinfluB. Die
Vorteile sind: Klare, iibersicht-
liche Sourcen, die im Zwei-
felsfall auch mit einem Debug
ger leichter zu bearbeiten
sind. Auch die Portierbarkeit
kann so nur gewinnen.
Weitere, praktische Functions
zum Thema Character-Hand
ling sind u.a.:
- int isalnum(int):

Test, ob alpha-
numerischer
Character

- int isalpha(int):
Test, ob Buchstabe

- int isascii(int):
Test, ob ASCII-
Character

- int isdigit(int):
Test, ob Ziffer

- int islower(int):
Test, ob Klein-
Buchstabe

- int isupper(int):
Test, ob GroB-
Buchstabe

- int isspace(int):
Test, ob sog. White-
Space-Character

Was ist ein White- Space-
Character ? Dazu gehoren
das Leerzeichen, \n, Formfe
ed \f, Carriage Return \r und
die Tabulatoren \t und \v. Fiir
alle o.g. Functions ist das
Headerfile ctype.h einzufii-
gen.

6. String- Functionen
Auch auf die Gefahr hin, mich
zu wiederholen: In C gibt es
nicht den eigentlichen Typ
des Strings wie in FORTRAN,
BASIC und Pascal. Strings
werden in C mit Character-
Vektoren bzw. iiber Pointer
abgebildet. Grobe Merkregel
fiir den Anfang:
- Character- Arrays fiir so

zusagen variable Strings,
also Strings, die sich im
Programmlauf verandern
konnen

- Pointer fur festgelegte
Strings

Also:
char cpuffer[10] ;
scan f ( "%s" ,cpu f fe r ) ;

aber
char *ps t r ing ;
ps t r ing= "Ha l lo " ;

Der Unterschied ist: Charac
ter-Arrays brauchen nicht zu
initialisiert werden, da eine fe
ste Anzahl von Bytes reser
viert wird. Character-Pointer
miissen immer initialisiert
werden. Wenn ein Character-
Pointer einmal initialisiert ist,
kann er auch verandert wer
den (b28.c (Usting 16)).
Hier haben wir den Pointer
pstring zunachst mit 6 Bytes,
d.h. "Hallo" und \0, initialisiert.
Man kann im nachsten Schritt
mehr als 6 Bytes hineingeben,
aber sicherheitshalber bleibt
man bei der initialisierten An
zahl. Nebenbei haben wir hier
die Escape- Folge \b einge
setzt, d.h. backspace. Im obi-
gen Beispiel geht der Cursor
also 5 Zeichen zuriick.
Es gibt nun eine Reihe von
String- Handling Funktionen.
Sehen wir uns die Funktion
strcat an: Sie verkettet zwei
Strings (b29.c (Usting 17)).
Die Funktion strcat hangt
String 2 an String 1 an und
ersetzt das \0 in String 1. Das
Ergebnis steht in String 1 und
wird mit \0 beendet. Wir er
kennen, daB es keinen String-
operator "Verketten" // wie in
FORTRAN 77 oder & oder +
wie in BASIC gibt.
Die Funktion strcat kann wie
oben beschrieben eingesetzt
werden:

s t r c a t ( c s t r i n g i ,
c s t r i n g 2 ) ;

Der eigentliche Return- Value
der Function strcat ist ein
Pointer, der auf den modifi
zierten String cstringi zeigt.
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Mithin kann das Beispiel auch
wie b30.c (Listing 18) lauten.
Die nachste String- Funktion
ist die Kopierfunktion strcpy.
Ein direktes Umspeichern wie
in FORTRAN geht in C nicht
(Listing 19).
In C muB dazu die Funktion
strcpy herangezogen werden
(b31 .c (Listing 20)).
Wie in b31 .c kann auch hier
direkt strcpy in printf einge
setzt werden:
p r i n t f ( " \ n A n t w o r t :
%s" ,s t rcpy(cs t r ing2 ,

c s t r i n g i ) ) ;
Die Function Declaration ist
also:
char *strcpy(char

*czie l , const char
* c q u e l l e ) ;

Natiirlich muB darauf geach-
tet werden, daB cziel minde
stens genauso groB ist wie
cquelle.
Eine weitere interessante
String- Function ist strchr. De
klaration:
char *s t rchr (const

char *cs t r ing ,
i n t i b y t e ) ;

Die Funktion sucht innerhalb
des Strings estring nach dem
ersten Auftreten des Zeichens
ibyte (das zunachst als char
konvertiert wird). Sie liefert ei
nen Pointer auf das gefunde-
ne Zeichen zuriick oder
NULL, wenn es nicht gefun
den wurde. Beispiel b32.c (Li
sting 21).
Die letzte Sektion der Ausga
be ist recht interessant: Mit
%c wird das Zeichen ausge
geben, obwohl ibyte eigent
lich einen int- Wert reprasen
tiert. Wir werden das Pro
gramm etwas erweitern und
lassen uns das Zeichen, die
ASCII-Dezimaldarstellung
und die Hexadezimaldarstel-
lung auswerten (b33.c (Listing
22)).
Es wird hochste Zeit, Naheres
uber Formate fiir printf, scanf
und ihre Verwandten fprintf,
fscanf usw. zu erfahren: Wir
bringen nur einen Auszug,
denn die vollstandige Be
handlung ist aufwendig und in
den Compilermanuals nach-

zulesen. Formate werden im
mer mit % eingeleitet:
c : e i n e i n z e l n e s

Zeichen
d , i : s i g n e d i n t
D, I, Id, li : signed long int
f : fl o a t
e , E : fl o a t m i t

Exponent
g, G : entspricht e

oder f, was
besser paBt

If, le, IE, Ig, IG : wie eben,
aber fiir double

s : S t r i n g
x , X : u n s i g n e d

hexadezimal int
u : u n s i g n e d i n t
U : u n s i g n e d

long int
Es fallt auf, daB z.B. fur long
int mehrere Formate aquiva
lent verwendet werden kon
nen. Das hangt mit Kompati-
bilitatsiiberlegungen zu alte
ren C-Compilern zusammen.
Die Typen fiir float und double
brauchen noch etwas Erkla
rung. e bzw. g sagt: Exponen
ten klein schreiben, E und G
bedeutet groBschreiben. Zu
Gleitkommazahlen gibt man
allgemein (muB man aber
nicht) eine (Mindest-) Feld-
weite und eine Genauigkeit
an, also z.B. %6.2f: Mindest-
feldweite 6 Stellen, 2 Nach-
kommastellen. Beispiel b34.c
(Listing 23) zeigt einige For
mate fiir Gleitkomma- Ausga
ben.
Dieses Programm produziert
die in Tabelle 2 dargestellte
Ausgabe.
Die Gleitkomma- Formate be-
deuten:
%+G : ausgeben in moglichst

kompakter Darstel
lung, mit fiihrendem +

%8.0f: Zahl mindestens 8
Zeichen weit ausge
ben, keine Nachkom-
mastellen

%8.5f: Zahl mindestens 8
Zeichen weit ausge
ben, 5 Nachkomma-
stellen

%f: Zahl ausgeben ohne
nahere Spezifikation

%G: ausgeben in moglichst

mainO
{
i n t i b y t e ;

printf ("VnTttaxitnal 5 Zeich
eingeben; •

scanf ("ate", cstr ing),•
printf("\nnach welchem Zeichen soil

gesucht werden
ibyte= getche[) ;

fuer St r ing
- \b\b\b\ to\b») ,

pbyte= strchrjc

i f (pbyte >.-MJl
printf ("\ng.es

pr int f ( " \ t tc
n ich i

kompakter Darstel
lung, ggf fiihrendes -

Der Kenner mehrerer Pro
grammiersprachen merkt,
daB das C-Formatiersystem
weitestgehend von FORT
RAN 77 iibernommen wurde,
mit einer Ausnahme: Die bei
F77 eingegebene Feldweite
hat bindenden Charakter,
wenn die Zahl langer ist, wird
sie nicht gedruckt, sondern ei
ne Sternchen- Reihe. Bei C ist
die Feldweite eine Mindestan-
gabe. Beides hat Vor- und
Nachteile. Die Verwendung
von %f oder %lf kann uner-

pi= +3.14159 pi= 3pi= 3.14159 pi= 3.141590
em= -2.71828 em -2.72 em= -2.71828 em= -2.718280
dr= 3.7689E+020 dr= 3.77e+020 dr= 3.76890E+020 dr= 3.7689000000000E+020
ds= 1.23457E-041 ds= 1.23e-041 ds= 1.23457E-041 ds= 1.2345678900000E-041
dt= -9.87654E+200 dt= -9.88e+200 dt= -9.87654E+200 dt= -987654321000.... (etliche Nullen)

wiinschte Ergebnisse produ
zieren, vgl. die Ausgabe von
dt mit %lf. Die Ubereinstim-
mung der Formatiersysteme
von C und F77 ist kein Zufall,
denn Kernighan und Ritchie
(die C- Erfinder) waren an der
Entwicklung der FORTRAN-
Praprozessoren ratfor und efl
fur UNIX- Systeme beteiligt.
Auch bei %i, %li und %s kon
nen Feldweiten angegeben
werden, z.B. %8i. Ahnliche
Uberlegungen gelten fiir das
Einlesen mit scanf, fscanf etc.
Es lohnt sich, mit Formaten zu
experimentieren, um die Mog
lichkeiten kennenzulernen.
In der dritten Folge werden wir
auf Arrays und Pointer und die
diversen Speichermodelle
eingehen.

Dr.-lng. Frank Rieg
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Serie 70

Multiplot
Plotten auf dem ThinkJet von uirich Laag
Das Programm Multiplot dient zur Ausga
be von Funktionsgrafen auf dem Think
Jet-Drucker. Es konnen mehrere Funktio
nen gleichzeitig gezeichnet werden. Die
Langen der X- und Y-Achse und deren
MaBstab sind frei wahlbar.
Ich habe mich bemiiht, das Programm so
zu schreiben, daB es moglichst schnell
arbeitet. Die Druckzeit wird aber im We
sentlichen von den gewahlten Achsen-
langen und der Anzahl der Funktionen
bestimmt.
Zur Bedienung:
"Anzahl der f(x)"

Es ist die Anzahl der zu plottenden
Funktionen einzugeben. Dann End-
Une driicken.

'1(n)="
Eingabe der n-ten Funktion iiber das
Tastenfeld. Es mussen alle Rechen-
zeichen mit eingegeben werden, z.B.
6*X-3 oder 9*sin(X"2) aber nicht
3XA3-2X+6!
Die Tasten 'UP' (#50) oder 'DOWN'
(#51) schlieBen die Eingabe einer
Funktion ab. Man sieht dann die nach
ste oder vorherige Funktion. Bei der
letzten Funktion schlieBt 'DOWN' die
Eingabe aller Funktionen ab.

"Neue Funktionen ? (J)"
Nach einem Ausdruck zeigt der Rech
ner diesen Text. Mochte man jetzt mit
den gleichen Funktionen einen neuen
Ausdruck machen, wird einfach ir-
gendeine Taste auBer der 'J' (Ja)-Ta-
ste gedruckt.

Die anderen Abfragen beziehen sich alle
auf das Ausgabeformat der Achsen und
erklaren sich eigentlich von selbst. Die
Bilder 1,2 und 3 verdeutlichen ihre Be
deutung sicherlich ausreichend.
Einige Erklarungen zum Programm:
Die Diagramme werden Zeilenweise in
Y-Richtung aufgebaut. Die Zeile wird in
einem String erzeugt und muB somit im
mer aus einer durch acht teilbaren Anzahl
von Punkten bestehen. Ein auf eine eins
gesetztes Bit im String entspricht einem
gedruckten Punkt in der Ausgabezeile.
Die Punkte sind in jeder Zeile von links
nach rechts, mit Null beginnend, durch-

nummeriert. In der benutzerdefinierten
Funktion 'FNB$' (Zeilen 110 ... 130) wird
der N-te Punkt der Zeile C$ auf eine eins
gesetzt. Ungiiltige Angabenfiir N werden
ignoriert.
Die mathematischen Funktionen werden
als Strings in dem Feld F$ abgespeichert
(Zeilen 150... 270).
Im Unterprogramm 'PAR' (Zeile 490 ff)
werden die Parameter der X- und Y-Ach
se abgefragt. Die fiir die Grafikausgabe
umgerechneten Werte iibergibt das Un
terprogramm 'PAR' an die Felder P1(n)
fiir die Y- und P2(n) fiir die X-Achse. In
den Zeilen 290 .. 340 werden aus diesen
Werten einige Basisdruckzeilen erzeugt
(siehe auch Erklarung der Variablen).
Die Zeile 350 druckt 'Y->' in Breitschrift
und die Programmzeilen 360 und 370
bereiten den Drucker auf die Ausgabe
von Grafikzeilen vor. Mit der Schleife A4
(Zeile 380) beginnt dann die Erzeugung
der Grafikzeilen.
Zeilen 390 und 400: Y-Achse.
Zeile 410: Grafikzeile mit Rasterpunkten.
Zeilen 420... 450: Berechnung der Funk-

tionswerte und Eintragung in die Ba-
siszeilen.

In der Zeile 460 wird dann die komplette
Grafikzeile an den Drucker gesendet. Ist
der Ausdruck beendet, wird der ThinkJet
wieder in den Normalmodus geschaltet
und ein akustisches Signal ausgegeben
(Zeilen 470... 480).
Wichtige Variablen und ihre Bedeutung:
P3 = Lange der Y-Achse in Byte.
G$(1) = Leerstring mit Punkt an der Stel

le der X-Achse.
G$(2) = Leerstring mit Punkt an der Stel

le der X-Achse
und mit Punkt an der Stelle un
ter der X-Achse
und mit Rasterpunkten.

G$(3) = String mit der Lange der Y-Ach
se gefiillt mit Punkten (Y-Ach
se).

G$(4) = Ubergabestring. Er enthalt alle
zum Ausdruck der Reihe beno
tigen Punkte.

G2$ = Beginn der Grafikzeile mit
Angabe der Lange.

Position des Punktes im String.
Die DEF FNB$ setzt an der
Stelle N in der Grafikzeile ei
nen Punkt.
Beispiele: N=13; im String C$
wird im 2 Byte das Bit mit der
Wertigkeit 2A2 auf 1 gesetzt.
N=16;Byte3, Bit 2~7.

f l(x )=SIN(X )
P2(x )=C0S(X )
f3(>: >=SII\K2.3*X >*C0S(3.5*X )

Y n i n , m a x : - 1 . 1 1
Y- P o s . d . X - A c h s e : 0
Y- R a s t e r t e i l u n g 9tm

X n in ,max 0 5 0 0
X - P 0 5 . d . Y- A c h s e : 0
X - R a s t e r t e i l u n g 30

Y

' '■■ . . /

"->„/'
,.'-" \

, • • • ' ' \

<.-.', ..■■•""
/

\> ,.'■'
/( '■■■ . .
\ . -■■ '■ '\ ..■■■■'

' P

pp.
r

{ y

\ . . . -■■ •'"••••■•p'\ '" ■ . '■■■■,_

P..̂  . . . . . • •■ ' \

)/
xM'̂ ,..-

x -■ • '■ " ' . . \
' . . - • : > /.P .-■■' /

,.-'"' ' ■ ■ • .■*'

(D (2) (3) (4) (5) (6)
P Lange der Achse

in cm
min. Wert max. Wert Position der

Achse
Rasterteilung

P1 Lange der
Y-Achse
in Punkten

Y
min. Wert

delta Y
pro Punkt

Y-Position
der X-Achse
in Punkten

Y-Rasterteilung
in Punkten

Y-Position
des ersten
Rasterpunktes
X-Position
des ersten
Rasterpunktes

P2 Lange der
X-Achse
in Punkten

X
min. Wert

delta X
pro Punkt

X-Position
der Y-Achse
in Punkten

X-Rasterteilung
in Punkten
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Serie 70

A = Anzahl der mathematischen
Funktionen.

fl ( x ) = X " 3 - 1 . 5 * X A 2 -
f2(x )=EXP(X )

-1 .5 *X--2 .5

F$(n) = mathematische Funktionen als f3 (x )=LN(X)
String. f4(x ) = -2*X

Ich hoffe, die Erklarung war einigerma- f5(x )=2*X+4
Ben verstandlich. Uber einen Hinweis, fG(x )=X/2+2.5
wie die Ausfiihrungsgeschwindigkeit ge-
steigert werden kann, wiirde ich mich Y min,max - 8 . 5 8 . 5
sehr freuen. Y- P o s . d . X - A c h s e :

Y- R a s t e r t e i l u n g
0
1

X min,max - 2 . 5 3 . 5

Y — > X - P o s . d . Y- A c h s e :
X - R a s t e r t e i l u n g

0
1

MX\ : X
( . . , -■■ •■ " " '

, . -■ ' ' . \
\

■ \ .

\

\ ' • . . .

'■■-..
\ ' "■ • • • . . .

\

■l
\

Y -

X ■ ■'■'■■'. ■••""

.■''
/

/ / \ \ ■i
/ t '

\

/

/
\ ) \

" \

fl i x ) = X A 2 - 3 * X + 1 - j / %ss ....■'•■'"' \__
.. ■ V '

f 2 ( x ) = X " 2 + 3 * X + 1 I ; '■■■■... p.
f 3 ( x ) = - X " 2 ~ 3 * X - l | f / \
f 4 ( x ) = r X " 2 + 3 * X - l X X
f b ( x ) = S " Q R ( 9 - X A 2 ) \ / ' "
f G i x ) = S Q R f 9 - X " 2 ) * ( - ! ) \ . ' •"•.. 1

f 7 ( x > = X + 3 " \ "■■'•,
/f 8 ( x ) = X - 3 \ \ j •■'" "*•■. /

f 9 ( x ) = - X + 3 \
fl 0 ( x ) = - X - 3 \ \

(
\ /

\ /

f/
/

Y m i n , m a x : - 3 . 1 3 . 1 \
\ \

/..■■■■■ /
Y- P o s . d . X - A c h s e - 1 0
Y - R a s t e r t e i l u n g ; 1 0 \

\ /

X m i n , m a x : - 3 . 1 3 . 1 """••••.. ... > < / . .■ -■■ " " ' " '
X - P o s . d . Y- A c h s e : 1 0 / '■.•-.■■' "
X - R a s t e r t e i l u n g = 1 0 . •■■" ' \ " - ■ . .
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1 I MULTIPLOT von U i r i ch Laag , CCDU703) , LEX-F i le " STRINGLX , CUSTUTIL
100 OPTION BASE 1 @ STD @ DESTROY ALL g DEFAULT OFF
11 0 DEF FWB$[80](C$,N> i IF N(0 OR N>P1(1>-1 THEN 130
1Z0 Nl = IP(N/8) + l @ NZ--7-M0D<N,8> @ C$=SBIT$<C$,N1,NZ,1)
130 FNB!B = C!J @ END DEF
140 PRINTER IS :HPZZZ5B @ GOTO 170
150 D I S P " N e u e F u n k t i o n e n ? ( J ) "
160 IF KEYWAIT$#"J" THEN GOTO 250
170 I N P U T " A n z a h l d e r f ( x ) " ; A
180 DESTROY F$ g DIM F$(fl)[75J
.1.90 FOR Al = l TO A @ C0$=:CHR$(Z7)li"<" @ C1$=CHR$< 27 )&." )"
200 INLINE C0$&"f"&STR$( Al >.&"(X)= "&C1$&F$(A1 >, 1,7, "#50#51" , A2
210 F$(fll )=DISP* 8 ON AZ GOTO 220,240
220 IF A1>1 THEN A1=A1-1
230 GOTO 200
240 NEXT Al
2 50 FOR A3=l TO A
ZG0 PRINT " f "&STR$(A3)&" (x )="&F$(A3> 6 NEXT A3
270 PRINT " "
Z80 CALL. PAR("Y","X",P1( )) i CALL PAR( "X" , "Y" ,P2( ) )
230 P3=Pl( l ) /8 _ DIM G$(4)tP3.1 § G2$=CHR$< 27>&"*b"&STR$(P3)&"U)"
300 6$(1>=RPTS(CHR$(0),P3) @ G$(1)=FNB$(G$(1),P1 ( 4)>
310 6$<2 )=G$(1> @ G$(2 )=FNB3(G$(2 ) ,P1 (4 ) -1 )
320 FOR A5=P1(6 ) TO PKD-1 STEP P l (5>
330 G$(Z)=FNB$(G$(2 ) ,A5) . NEXT A5
340 6$( 3>=RPT$(CHR$<Z55),P3)
350 PRINT CHR$(10)&CHR$(Z7)&"&klS Y->"&CHR$( 27)&"&k0S"
360 P R I N T " " ; " " _ E N D L I N E " "
370 PRINT CHR$<27)&j"*r640S"&CHR$<27)&"*rA", @ X=P2< 2 )~PZ( 3)
380 FOR A4=~l TO PZ( 1)
390 IF A4^PZ(4) THEN G$(4)^6$(3) _ GOTO 460
400 IF ft4=PZ(4)-l THEN G$(4>=G$<2> @ GOTO 420
410 IF MOD(A4,PZ(5) ) -PZ(6)=0 THEN G$(4)=G$(2) ELSE G$(4)=G$(1)
420 FOR A6xt TO A
430 ON ERROR GOTO 450
4 4 0 N=IP((VAL(F$(A6))-P1(2) >/PK 3> + ,5) @ G$( 4)=FNBif.( G$( 4 ), N )
450 NEXT A6
460 PRINT 6Z$;G$(4>; @ X=X+P2(3) @ NEXT A4
470 PRINT CHR$<27)&"*rBM; @ ENDLINE @ PRINT CHR$( 10)&CHR$<10)
480 BEEP 1000 @ GOTO 150
490 SUB PAR(P1$,P2$,P( ))
500 D I S P " L a n g e " & P 1 $ 5 " - A c h s e ( c m ) : " ,
510 I N P U T P ( l ) 1 P ( 1 ) = I P ( A B S ( P < 1 ) ) / . 2 1 ) * 8
520 IF P1$= ' "Y" AND P( l )>640 THEN P( l )=640
530 T $ = P 1 $ & " m i n , m a x : " @ D I S P T $ ,
540 INPUT P(2),P(3) @ IF P(2)>=P(3) THEN BEEP 300 _ GOTO 530
550 P R I N T T $ ; P ( Z ) ; P < 3 )
560 T$=P l$&" -Pos . d . "& .P2$&" -Achse^ " © D ISP T$ ;
570 I N P U T " " , " 0 " ; P ( 4 ) @ P R I N T T $ ; P ( 4 )
580 T $ = P l $ & " - R a s t e r t e i l u n g : " _ D I S P l i ;
590 INPUT P(5) § PRINT T$;P<5> _ PRINT ""
600 P(3) = (P(3)-P(Z))/P(1) _ P(4} = IP((P«,4,)-P.<Z))/P(3> + .5)
610 P ( 5 ) = I P ( P ( 5 ) / P ( 3 ) + . 5 ) 1 P ( 6 ) = M 0 D ( I P ( - P ( Z ) / P ( 3 ) + . 5 ) , P ( 5 ) )
6 2 0 END SUB

Uirich Laag (1703)
Ddnberger StraBe 80

5600 Wuppertal 1
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MEMUOST von Dr. Karlheinz Lutz

BASIC 1440

Wer noch nie einen Systemabsturz mit
seiner HP-71-Anlage und den ange-
schlossenen Geraten erlebt hat, ist ent
weder ein ganz groBer Meister oder ein
blutiger Anfanger. Wen aber sein kleiner
Freund mit der unschuldigen Meldung
Memory Lost schon dfters begliickt hat,
der weis, wie schmerzlich der Verlust al
ler Daten in seinem Computer ist und
wieviel Miihe und Zeit es kostet, ihm wie
der alles beizubringen, was er schon ein
mal gelernt hatte.
Das Programm MEMLOST hilft beim
Wiedergewinnen seiner alten Kraft und
stellt sicher, daB an alles Notige gedacht
wird. Freilich muB man auch ein wenig
Vorarbeit leisten, z.B. den KEY-File-Na-
men wissen und alle Programme, die
man geladen haben will, in die Zeile 1000
DATA .... vorher eingetragen haben.
Dann bootet aber das Programm wie bei
einem groBen Computer.

Prog ram mbeschreibu ng
Das Programm priift an Hand des Da
tums, ob das Gedachtnis tatsachlich ver
loren ist, und stoppt, wenn das Datum
nicht gleich 00/01/01 ist (dann ist namlich
nicht das ganze Memory leer - Ausnahme
am 1.1.2000 - an diesem Tag mit RUN,40
starten).

Nacheinander sind Datum und Uhrzeit
einzugeben, es folgt die Frage, ob EX
AKT gesetzt und ein Wert fiir AF einge
geben werden soil (diesen Wert sollte
man sich notiert haben).
In Zeile 130 kann ein String fiir STARTUP
eingegeben werden, der bei jedem Ein
schalten des HP-71 aktiviert wird. Im vor-
liegenden Beispiel wird folgendes veran-
laBt:
- Aufruf eines SUB-Programmes (im

LIBrary-File LIB6) zur Tastaturzuwei-
sung (KB)

- Zuweisung des von HP empfohlenen
ENDLINE-Strings

- Aufruf des SUB-Programmes A4 in
LIB6(DINA4Format).

Im weiteren wird nach dem KEY-File-Na-
men gefragt, falls ein Null-String eingege
ben wird, uberspringtder Rechner diesen
Abschnitt, sonst wird gepruft, ob unter
dem angegebenen Namen ein File im
Massenspeicher gefunden wird und ob
dieser den richtigen File-Typ besitzt.
Wenn nicht, wird die Eingabeaufforde
rung wiederholt. Im zutreffenden Fall wird
der Schliissel-File direkt zu KEYS in den
HP-71 geladen.
Darauf folgend werden die in Zeile 1000
DATA .... angegebenen Files vom Mas-
senmedium in den HP-71 -Speicher uber

tragen und gesichert (wenn nicht das S in
der INPUT-Zeile geloscht wurde). Nach
dem Abarbeiten der in der DATA-Zeile
befindlichen Files wird gefragt, ob noch
weitere Files geladen werden sollen.
Zuletzt ist beispielhaft an einige Program
me gedacht, die man vielleicht laufen las
sen mochte, wie z.B. CMDSTK zur Ande
rung der Zahl gespeicherter Befehle im
Commandostack (1 bis 16 ist moglich)
oder zur Initialisierung einer Tastatur (die
se Datei hat hier den Namen ESCAPE2).
Dann verlaBt der Rechner allerdings
MEMLOST.
Anspringbar sind die LABEL:
- K mit CONT K Oder RUN.K

zum Laden eines KEY-Files, wenn
keiner gespeichert ist

- F mit CONTF oder RUN.F
zum Laden von Files aus dem Mas
senspeicher.

Wer MEMLOST auf einer Diskette bereit-
stellt, sich dazu den KEY-File-Namen
merkt oder in Zeile 180 notiert, den
STARTUP-Fileweis und die fur ihn wich
tigen Files in Zeile 1000 festhalt - evtl. in
den Zeilen 330 bis 350 statt ESCAPE2
seinen Programmnamen einsetzt - , der
braucht einen Systemabsturz Memory
Lost nicht mehr zu furchten.

10 MEMLOST Anlauf nach 'Memory Lost' 26.11.1989
15 . Dr. Kar lhe inz Lutz,Bayernstr.39 , 8501 Ruckersdorf bei Nurnberg
20 1DELAY INF
30 1D0$=DATE$ © IF D0$tt"00/01/01" THEN DISP "Memory vor handen " © STOP
40 13 1 S = " j j j j / m m / i t ' © ON ERROR GOSUB 'ERR'
50 INPUT "SETDATE \D1$.01$ © SETDATE Dl*
60 (DN ERROR GOSUB 'ERR' © INPUT "SETTIME ",'hh:nn:Ss'; DZ$ © SETTIME DZ$
70 1DISP "EXACT sei zen ? J/N "
80 1<$=UPRC$(KEY$> 5 IF K$="J" THEN EXACT ELSE IF K$="N" THEN 90 ELSE 80
90 1DISP "AF setzen ? J/N "
100 K$=UPRC$(KEY$) © IF K$="J" THEN 110 ELSE IF K$="N" THEN 1Z0 ELSE 100
110 INPUT "AF= ",STR$(AF>;A
120 DIM D3$t95]
130 INPUT "STARTUP : -/'CALL KB©ENDLINE ' '&CHR$( 10)&CHR$( 13)@CALL A4 ';D3$
140 STARTUP D3$
150 DISP "Warnton aus ? J/N "
160
0
170

K$=UPRC$(KEY$) © IF K$="J" THEN BEEP OFF ELSE IF K$="N" THEN BEEP ON ELSE 16

'K': ON ERROR 30SUB 'ERR'
180 INPUT "KEY-Name laden ","xKEY";Y$ © IF Y$="" THEN i p i
190 COPY Y$&M'-TAPE ' TO KEYS
200 'F ' - DIM F$(10) [10] ,S$[1] ,T$[5] 1 T$=" :TAPE"
210 FOR 1=1 TO 10 § READ F$(I) © NEXT I
ZZ0 FOR 1=1 TO 10
230 IF F$<I>="" THEN 270
240 ON ERROR GOSUB •ERR' © DELAY INF © INPUT "lade ",F$<I)&' , S " , F $ ( I > ,s$
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Z50 COPY T$ TO FSM.) © IF UPRC$( S$) = "S" THEN SECURE F$< I)
Z60 NEXT I
Z70 DISP "weitere Files laden ? J/N "
Z80 K$=UPRC$(KEY$> © IF K$="J" THEN Z40 ELSE IF K$="N" THEN 290 ELSE 280
290 DISP "soil CMDSTK laufen ? J/N "
300 K$=UPRC$(KEY$) © IF K$-"J" THEN 310 ELSE IF K$="N" THEN 330 ELSE 300
310 INPUT "speichere x Befehle ","16";X
320 COPY :TAPE TO CMDSTK © CALL CMDSTK(X) © PURGE CMDSTK
330 DISP "soil ESCAPE2 laufen ? J/N "
340 K$=UPRC$(KEY$> © IF K$="J" THEN 350 ELSE IF K$="N" THEN 'E ' ELSE 340
350 RUN ESCAPE2:TAPE
360 'E': DESTROY ALL © DISP "Ende " © END
370 'ERR': IF ERRL=50 AND ERRN=11 THEN 40
380 IF ERRL=60 AND ERRNxll THEN 60
390 IF ERRL=190 AND (ERRN=255022 OR ERRN=63) THEN 'K'
400 IF ERRL=250 AND ERRN=Z550ZZ THEN DISP ERRMS © GOTO 270
410 DISP "Fehler ";ERRL;ERRMS © RETURN Dr. Karlheinz Lutz
1000 DATA LIB6,E6,FINDLEX,DISKCAT,,,, BayernstraBe 39

D-8501 Riickersdorf

ZEICHENsatz-Programm
PU! V - Polynomdivision
BASIC 729 Bytes
Dieses Programm entspricht im wesentli
chen dem von Gunther Bereths (1/85),
benutzt aber Sonderzeichen, die durch
Aufruf von ZEICHEN zur Verfugung ste
hen. Dadurch wird eine recht anspre-
chende Ausgabe der Losungspolynome
erreicht.

Zeichen
naturwissenschaftliche
Sonderzeichen
BASIC 1224 Bytes
Dieses Programm stellt einige interes
sante Sonderzeichen fiir das Display zur
Verfugung. Integralzeichen, Index- und
Exponentenzahlen und diverse Mathe-
matikzeichen sind mit dabei!

EDLEX-Lex-File

REM - Loscht REM-Zeilen
BASIC 299 Bytes
Diese kurze Routine loscht alle Bemer
kungen in einem Programm, die durch '!'
angegeben sind. Nach Ausfuhrung die
ser Routine liegt im Speicher ein zweiter
File vor, der keine REM-Zeilen mehr ent
halten sollte.

10 DESTROY ALL & STD @ OPTION BASE 0 @ DIM L*C2003 @ DELAY 0,0 PDIV
20 INPUT "ZhIergrad = ";A
30 INPUT "Nennergrad = ";B
40 FOR I=A TO 0 STEP -i @ DISP "zx"S<CHR$( 1 + 149) &" = "; @ INPUT ""; Z (I) § NEXT I
50 FOR I=B TO 0 STEP -1 @ DISP "nx "IcCHR* (1 + 149) 8t" = "; 1 INPUT "";N(D @ NEXT I
60 FOR I=A-B TO 0 STEP -1
70 C<I)=Z<B+I)/N<B)
80 FOR J=B TO 0 STEP -1
90 2 ( J + I ) = Z ( J + I ) - C ( I ) * N ( J )

100 NEXT J @ NEXT I
110 FOR I=A-B TO 0 STEF' -1
120 IF C(I)=0 THEN 160
130 IF C(I)MO THEN A$="+" ELSE A$=""
140 IF 1=1 THEN L$=L*&A$&STR$(C(I))&"x" @ GOTO 160
150 IF I =0 THEN L$=L$!kA$?<STR$ (C (I)) ELSE L$=L$&A$&STR* (C (I) ) &"x "&CHR$ (1 + 149)
160 NEXT I
170 FOR I=B-1 TO 0 STEP -1

r 180 IF Z(I)=0 THEN 220
190 IF Z(I)>0 THEN A*="+" ELSE A$=""
200 IF 1 = 1 THEN R$=R*?<A*SrSTR$(Z(I))feux1' @ GOTO 220
210 IF 1=0 THEN R$=R$&A$&STRf (Z(D) ELSE R$=R*?<A$&STR$ (2 (I) ) &"x "&CHR« (1 + 149)
220 NEXT I
230 DELAY 8,8
240 DISP L$; @ IF R$#"" THEN DISP " Rest: ";R$ ELSE DISP
250 D I S P " C ¥ o n t i n u e E V n d "
260 A*=KEYWAIT* i lh A$="C" THEN 10 ELSE IF A*="E" THEN 270 ELSE 260
270 DELAY 0,0 6 STD @ DISP "Done: PDIV"
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Serie 70

10
20
30
4 0
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

REMDIM Z$[961 § INPUT "File ? ";F$ § DISP "working..." § 1=0
COPY F$ TO F$&"1" § F$=F$&"1"
TRANSFORM F$ INTO TEXT
ASSIGN #1 TO F$ @ RESTORE #1,1
WHILE KFILESZR(F$)
READ #1,I;Z$
I F P O S ( Z $ P ! ' ) T H E N Z $ = Z $ [ 1 , P O S ( Z $ , " ! " ) - l ]
IF LEN(Z$)<=5 THEN Z$=""
IF LEN(Z$) THEN REPLACE #1.I;Z$ ELSE DELETE #1,I § GOTO 110
1 = 1+1
END WHILE
O F F E R R O R @ A S S I G N # 1 T O * .
T R A N S F O R M F $ I N T O B A S I C H e r m a n n - H a n k e X t r a B M 7
D E L A Y 0 @ D I S P " D o n e : R E M " 3 4 0 0 G d t t i n g e n

10 CALL ZEICHEN ZEICHEN

30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
1 BO
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
•300
310
320
330
340
350
360
380
390
400
410

SUB ZEICHEN
DELAY 0,0 - DISP 'working.
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET

CHR$(255)&LHP
CHARSET*&CHR$
CHARSET$&CHR*
CHARSET$&CHR$
CHARSET$?'.CHK$
CHARSET$&CHR$

CHARSET CHARSET*&CHR*
CHARSET CHARSETS&CHR*
CHARSET CHARSET$&CHR*
CHARSET CHARSET*&CHR$
CHARSET CHARSET$?.:CHR$
CHARSET CHARSET$&CHR*
CHARSET CHARSET*&CHR$
CHARSE' CHARSET $?*CHR$

CHARSET*&CHR$
CHARSET$&CHR$
CHARSET*&CHR*
CHAR5ET$&CHR$
CHARSET*&CHR$
CHARSET$?/.CHR*
CHARSET$&CHR*
CHARSET$&CHR$
CHARSET*8sCHR*
CHARSET$&CHR$
CHARSET*&CHR$

CHARSET CHARSET$&CHR$
CHARSET CHARSET$&CHR$

CHARSE I$?iCHR$
CHARBET$&CHR*
CHARSET*&CHR$
CHARSET$&CHR$

CHARSET CHARSET$&CHR*
CHARSET CHARSETMCHR*
CHARSET CHARSET$&CHR$
CHARSET CHARSET$&CHR$
DELAY 0 i DISP "Done:

CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET

CHARSET
CHARSET
CHARSET
CHARSET

$ (255) &CHR$ (195a1 &CHR$ (129) SCHR$ (129) &CHR* (0)
(63) &CHR$ (4) &CHR$ (4) &CHR$ (60) &CHR$ (0) &CHR$ (252)
(36) ?jjCHR$ (36) &CHR$ (60) &CHfi$ (0) &CHR$ (129) &CHR$ (129)
(195) ?<CHR$ (255) !kCHR$ (255)
(223) &CHR$ (209) &CHR$ (145) &CHR* < 145) &CHR$ (243) ?<CHR$ (128)
(255) &CHR* (193) &CHR* (195) &CHR* (131) &CHR* (255) S<CHR$ (12B)
(145) &CHR$ tl 45) &CHR*(255)&CHR* (145) &CHR* (145) &CHR* (128)
(129)&CHR$(129)&CHR*(255)&CHR$(1)&CHR*(1)
(64)&CHR*(128)&CHR$(126)&CHR*(1)&CHR*(2)&CHR*(0)
(0) &CHR$ (0) &CHR* (2) ?<CHR$ (7) &CHR* (2) &CHR$ (0)
(0) &CHR$ (0) &CHR$ (2) &CHR$ (2) &CHR* (2) &CHR* (0)
(0)&CHR$ (112) &CHR* (136) ?<CHR$ (136) &CHR*(112)&CHR* (0)
(0) JaCHRf. (32) &CHR* (16) &CHR$ (8) feCHR* (248) &CHR$ (0)
(0) &CHR* (144) &CHR* (200) &CHR* (168) &CHR* (144) &CHR* (0)
(0)&CHR$(136)&CHR$(168)&CHR*(168)&CHR*(112) ?<CHR$(0)
(0) &CHR$ (56) ?/CHR$ (32) &CHR* (32) &CHR$ (248) &CHR* (0)
(0) ?<CHR$ (184) &CHR* (168) &CHR* (168) &CHR* (72) &CHR* (0)
(0)&CHR$(112)&CHR*(168)&CHR*(168)&CHR*(64)&CHR$(0)
(0) &CHR$ (136) &CHR$ (72) &CHR* (40) &CHR* (24) &CHR* (0)
(0) &CHR* (80) &CHR$ (168) &CHR$ (i 68) &CHR$ (80) &CHR$ (0)
(0)ikCHR*(16)StCHR*(168)&CHR$(168)&CHR*(112)&CHR$(0)
(0)8(CHR*(14)S«CHR$(17)&CHR$(17)8!CHR$(14i&CHR*(0)
(0) SkCHR* (4.) &CHR$ (2) &CHR$ (1) &CHR* (31) &CHR* < 0)
(0) &CHR$ (18) SjCHR* (25) &CHR* (21) &CHR* (18) &CHR$ (0)
(0)&CHR$ <17)&CHR*(21) &.CHR* (21) &CHR* (10)&CHR*(0)
(0) &CHR$ (7) &CHR$ (4) &CHR* (4) &CHR$ (31) &CHR$ (0)
(0) &CHR* (23) ?a:CHR$ (21) &CHR* (21) &CHR* (9) &CHR* (0)
(0) &CHR$ (14) tkCHR* (21) &CHR$ (21) &CHR* (S) &CHR* (0)
(0) &CHR* (17) &CHR* (9) &CHR* (5) ?<CHR$ (3) ikCHR* (0)
(0) &CHR* (10) &CHR* (21) &CHR$ (21) &CHR$ (10) ?<CHR$ (0)
(0)&CHR$(2)&CHR$(21)&CHR$(21)&CHR$(14)&CHR*(0)
(0)&CHR$(36)&CHR$(18)&CHR$(36)&CHR*(72)&CHR$(36)
(84)&CHR$(82)&CHR$(81)&CHR*(82)&CHR$(84)&CHR*(0)
(68) &CHR$ (68) &CHR* (95) 8<CHR$ (68) ?<CHR$ (68) &CHR$ (0)
(8) ?<CHR$ (8) ?<CHR$ (48) &CHR* (255) feCHR$ (1) &CHR* (1)
ZEICHEN"
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Codierungstheorie von Michael Schilli
HP-41 CV, 665 Zeilen !

1. Allgemeines
Die Codierungstheorie findet immer dann
Anwendung, wenn es gilt, einzelne Sym
bole eines Quell-Zeichenvorrats Q (z.B.
{A,B,...G}) eindeutig auf Elemente eines
Ziel-ZeichenvorratsZ (z.B. (0,1}) abzubil-
den. Hierbei kann, wie im (in Klammen
angegebenen) Beispiel vorgegeben, der
abzubildende Zeichenvorrat Q ruhig
mehr Elemente enthalten als der Ziel-Zei-
chenvorrat Z: in diesem Fall wird jedem
Element aus Q eine Kombination aus
mehreren Zeichen derVorratsmenge von
Z zugeordnet (beispielsweise wie in
Abb.1).
Ein typisches Anwendungsbeispiel aus
der Praxis ist hierfiir die Anpassung einer
Nachrichtenquelle, die n versehiedene
Symbole mit den Auftrittswahrscheinlich-
keiten p(Q1), p(Q2), ... , p(Qn) aussen-
den kann. Dies kann an einem Binarka-
nal, beispielsweise eine elektrische Lei
tung, die mit den digitalen Signalen "0"
und "1" betrieben wird und die ausge-
sandten Symbole der Quelle iiber eine
weite Strecke hinweg iibertragen kann,
geschehen. Jedem abgegebenen Sym
bol aus Q wird nun eine bestimmte Folge
von Nullen und Einsen zugeordnet und
diese dann in den Kanal eingespeist. Die
Art und Weise dieser Zuordnung, d.h. die
Abbildungsvorschrift, kann nun sehr un
terschiedlich realisiert sein: Neben der
Zuweisung durch Durchnummerieren mit
Dualzahlen (wie in Abb. 1 geschehen)
existieren mehrere einschlagige Verfah
ren, von denen an dieser Stelle zwei (das
Shannon-Fano und das Huffman Verfah
ren) vorgestellt werden sollen. Beide Me
thoden berucksichtigen zusatzlich die
Auftrittswahrscheinlichkeiten der Quell-
symbole - es ist namlich wichtig zu wis
sen, daB es fur eine effizienteSignaluber-
tragung entscheidend ist, die mittlere
Zahl der zu ubertragenden Bits je iiber-
mittelten Quellsignal moglichst klein zu
halten. Aus diesem Grund ordnet man
haufig auftretenden Stdrsignalen sehr
kurze Codewdrter zu, und, nur falls not
wendig langere. Hierbei muB jedoch be-
achtet werden, daB kein auftretendes Co-

dewort mit dem Anfang des eines ande
ren ubereinstimmen darf - sonst konnte
ein nachgeschalteter Decodierer die luk-
kenlos gesendeten Worter nicht mehr
eindeutig trennen. Die Gute dieses Co
des spiegelt sich im Wert der relativen
Redundanz (UberrluB, Abhangigkeit)

E-H

wieder (gute Codierung: r -<■ 0), wobei £
der Informationsgehalt des Codes, d.h.
die mittlere Anzahl an Ubertragungsbits
pro Sendesymbol: fn) und

H ' I ip(Qi) tld̂ k]
ld(): logarithmus digitales, Basis 2

die Entropie der Quelle (Unordnung, wird
maximal bei Gleichverteilung der Symbo
le ) reprasentieren.
Die Auftrittswahrscheinlichkeiten der
Quellsymbole seien in unserem Beispiel
wie folgt vorgegeben:

p(A) = 0.41
p(B) = 0.16
p(C) = 0.15
p(D) = 0.13
p(E) = 0.11
p(F) = 0.03
p(G) = 0.01

In Abbildung 1 sind die sich hieraus erge-
bendenKennwertefiir eine "numerische"
Codierung aufgelistet.
Bei der in Abb. 2 wiedergegebenen Co
dierung wurde das Shannon-Fano-Ver-
fahren angewandt. Aufgrund der Tatsa
che, daB das dominante Symbol A nur
zwei Bits zur Ubermittlung bendtigt, sinkt
die mittlere Codewortlange m deutlich
und damit auch die relative Redundanz r.
Durch die Anwendung des Huffman-Ver-
fahrens gewinnt man den bestmdglichen
Code, d. h. den Code mit der geringsten
Redundanz (Abb 3.).
Im folgenden sollen die zwei gangigsten
Verfahren zur Quellencodierung explizit
erklart werden.

2. Das Shannon-Fano-Verfahren
1) Ordnen der Quellensymbole nach fal-

lender Wahrscheinlichkeit (Abb. 4.0).
2) Unterteilung der entstandenen Sym-

bolreihe in zwei zusammenhangende
Untergruppen dergestalt, daB die
Summen der Symbolwahrscheinlich-
keiten beider Teilgruppen in etwa
iibereinstimmen1' : Trennstrich zwi
schen AB und CDEFG; p(AB)=0,57,
p(CDEFG)=0,43.

3) Alle Symbole, die in der 1. Teilgruppe
zugehdren, erhalten den (Teil-) Code
"0", jene, die sich in der 2. Untergrup-
pe befinden, das Symbol "1" zugeord
net.

4) Fortsetzung der Punkte 2) und 3) mit
alien so entstandenen Untergruppen M
- bis am Ende jedes "Astes" des "Tei-
lungsbaums" nur noch .zwei Teilgrup
pen iibrig sind (Abb. 4.2 bis 4.4).

P

0.41 A 0 0
0.16 B 0 1
0.15 C 1 0 0
0.13 D 1 0 1
0.11 E 1 1 0
0.03 F 1 1 1 0
0.01 G 1 1 1 1

4.0 4.1 4 . 2 4 . 3 4 . 4

Abb. 4 (Sh annon-Fano- Verfahren)

f p ■fi ■
■■■ ■■■■

• ■

3. Das Huffman-Verfahren
1 Ordnen de Quellensymbole nach fal*

lender Wahrscheinlichkeit und Zuord
nung der Bezeichnungen a1, a2,...,
an (Abb. 5).

2) Die beiden Symbole in der Reihe wer
den unter einem Namen (a67 in Abb.
5.1) zusammengefaBt, die Einzel-
wahrscheinlichkeiten addiert und das
Ganze in einem neuem Schaubild
entsprechend fallender Wahrschein-.;.
lichkeiten einsortiert (Abb. 5.1).

x
\

&: ■
.; ■■

A: 000
B: 001
C: 010 m = 3.00
D: 011 H = 2.31208
E: 100 r = 22.93 %
F: 101
G: 110

A: 00 A: 0
B: 01 B: 111
C: 100 m = 2.47 C: 110 m = 2.37
D: 101 H =2.31208 (const.) D: 100 H = 2.31208 (const
E: 110 r = 6.39 % E: 1011 r = 2.44 %
F: 1110 F: 10101
G: 1111 G: 10100

Abb. 1 ("numerierende" Codierung) Abb. 2 (Codierung nach Shannon-Fano) Abb. 3 (Codierung nach Huffman)

c..
■ x
.<■"

, •'■■■■ -

t
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Serie 40

EINGABE: ANZEIGE: KOMMENTAR:

XEQ"CODE" »P1=» Programmstar t

0.41 R/S "P2=" Eingabe von pl
0 .16 R/S »P3=" Eingabe von p2
0.15 R/S "P4=" Eingabe von p3
0.13 R/S »P5=" Eingabe von p4
0.11 R/S "P6=" Eingabef von p5
0.03 R/S "P7=" Eingabe von p6
0.01 R/S "P8=" Eingabe von p7

0 R/S "SH HUF" Abbruch der E ingaberou t ine

Ab/auf 1

SF 00 Te i l ung m i t ve r fo l gen -> SF 00
XEQ"A" . . . S t a r t d e s S h a n n o n - F a n o - Ve r f a h r e n s

durch drucken der Ta s t e " A " .
" T: 1 - 2 3 - 7 " 1.Tei lung: AB-CDEFG
" T: 1 - 1 2 - 2 " 2 . Te i l u n g : A - B ( U n t e r g r u p p e l . A r t )
" T: 3 - 4 5 - 7 " 3.Tei lung: CD-EFG ( U n t e r g r u p p e l . A r t )
" T: 3 - 3 4 - 4 " 4 . Te i l u n g : C - D ( U n t e r g r u p p e 2 . A r t )
" T: 5 - 5 6 - 7 " 5 . Te i l u n g : E - F G (Un te rg ruppe 2 .A r t )
" T: 6 - 6 7 - 7 " 6 . Te i l u n g : F - G ( U n t e r g r u p p e 3 . A r t )

"C1=00" Code von A: 00
R/S "C2=01" Code von B: 01
R/S "C3=100" Code von C: 100
R/S "C4=101" Code von D: 101
R/S "C5=110" Code von E: 110
R/S "C6=1110" Code von F: 1110
R/S " C 7 = l l l l " C o d e v o n G : l l l l

R/S "M/=2,4700" m = 2 , 4 7 ( m i t t l e r e C o d e w o r t l a n g e )
R/S "H=2,311208" H = 2 .31208 (Que l lenen t rop ie )
R/S "RR=6,39 %" r « 6 , 3 9 % ( r e l a :ive Redundanz)
Ablauf 2

SF 00 . . . w i r w o l l e n w i e d e r m i t v e r f o l g e n .
XEQ"B" . . . S ta r t des Hu f fman-Ver fah rens du rch

drucken der Ta s t e " B "
"1.SCHRITT" 1 - Te i l u n g s s c h r i t t
" 1 : a l : 0 , 4 1 " (s iehe Abb. 5 . 1 )
" 2 : a 2 : 0 , 1 6 " ( )
" 3 : a 3 : 0 , 1 5 " ( )
" 4 : a 4 : 0 , 1 3 " ( )
" 5 : a 5 : 0 , 11 " ( )
"6 : a67 : 0 , 04 " ( )
"2.SCHRITT" 2 . Te i l u n g s s c h r i t t
" 1 : a l : 0 , 4 1 " (s iehe Abb. 5 . 2 )
" 2 : a 2 : 0 , 1 6 " ( )
" 3 : a 3 : 0 , 1 5 " ( )
"4 : a567 : 0 ,15 ' ( )
" 5 : a 4 : 0 , 1 3 " ( )
"3.SCHRITT" 3 . Te i l u n g s s c h r i t t

(s iehe Abb. 5 . 3 )

"5.SCHRITT" 5 . Te i l u n g s s c h r i t t

"1: a234567: 0 59"
" 2 : a l : 0 , 4 1 " (s iehe Abb. 5 . 5 )

R/S "C1=0" Code von A: 0
R/S " C 2 = l l l " Code von B: 111
R/S "C3=110" Code von C: 110
R/S "C4=100" Code von D: 100
R/S "C5=1011" Code von E: 1011
R/S "C6=10101" Code von F: 10101
R/S "C7=10100" Code von G: 10100

R/S "M/=2,3700" m = 2,37 ( m i t t l e r e C o d e w o r t l a n g e )
R/S "H=2,31208" H = 2,3120£ ( Q u e l l e n e n t r o p i e )
R/S "RR=2,44 *" r = 2,44 % ( re la t i ve Redundanz )

Ablauf 3

3) Schritt 2) wird solange wiederholt, bis
in der (dann) letzten Tabelle (Abb.
5.5) nur noch zwei versehiedene
Symbole iibrigbleiben.
Hierauf folgt die eigentliche Codie
rung, beginnend mit der letzten Tabel
le:

4) Den beiden untersten Symbolen wer
den die (Teil-) Codes "1" und "0" zu
geordnet (in eckigen Klammern in
Abb. 5.50).

5) Wiederholung von Schritt 4) bis alle
Tabellen abgearbeitet sind. Neue
(Teil-) Codes werden einfach rechts
an die bereits vorhandenen ange
hangt (fett gedruckt).

4. Programmablauf auf dem HP-41

Es ist zu beachten, daB die Symbolwahr-
scheinlichkeiten in absteigender Reihen
folge zu geschehen hat: Eine zusatzliche
Sortierroutine in dieses eh schon riesige
Programm einzubauen hielt ich - auch
aus Geschwindigkeitserwagungen her
aus - nicht fur sinnvoll (siehe Ablauf 1).
Mit dem Eintippen von "0" wird die Einga
beroutine verlassen und nach der Art der
gewiinschten Codierung gefragt - in be
ster Menumanier: XEQ A startet die
Shannon-Fano-Codierung, XEQ B das
Huffman-Verfahren. Mochte man hinge
gen aus den eingegebenen Wahrschein-
lichkeiten lediglich die Quellentropie er-
rechnen lassen, so ist die Taste "H"
(XEQ"H") zu drucken, um die entspre
chende Routine zu starten.

Setzt man vor dem Start einer Codierung
das Flag 00, so kann man die einzelnen
Gruppenteilungen im Display verfolgen
(siehe Ablauf 2).
Mit einem weiteren R/S kann die gesamte
Ausgabe wiederholt werden. Nach dieser
Demonstration der Shannon-Fano-Routi-
ne nun zum Huffman-Verfahren, wel
ches, wie auch das vorherige Programm,
zu jedem beliebigen Zeitpunkt gestartet
werden kann- es reicht, wenn die Wahr-
scheinlichkeiten einmal eingegeben wor
den sind (siehe Ablauf 3).

1) "In etwa iibereinstimmen" ist freilich
ein etwas schwammiger Begriff, aber
so in der Definition des Verfahrens
vorhanden. Er besagt jedoch nichts
anderes, als daB die Differenz der
Symbolwahrscheinlichkeits-Summen
beider Teilgruppen einen minimalen
Wert annehmen sollte. Hier ist dieses
Verfahren also nicht eindeutig: Es
sind durchaus Wahrscheinlichkeits-
verteilungen denkbar, bei denen man
sich ebenso legitim fiir die eine wie fiir
die andere Trennung der Gruppen
entscheiden konnte.
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a 1 0 . 4 1 [ 0 ] a1 0.41 [0] a1 0.41 [0]
a 2 0 . 1 6 [ 1 1 1 ] a2 0.16 [111] a2 0.16 [111]
a 3 0 . 1 5 [ 1 1 0 ] a3 0.15 [110] a3 0.15 |110]
a 4 0 . 1 3 [ 1 0 0 ] a4 0.13 [100] - a567 0.15 [101]
a 5 0 . 1 1 [ 1 0 1 1 ] a5 0.11 [1011] a4 0.13 [100]
a 6 0 . 0 3 [ 1 0 1 0 1 ] -> a67 0.04 [1010]
a 7 0 . 0 1 [ 1 0 1 0 0 ]

5.0 5.1 5.2

a 1 0 . 4 1 [ 0 ] a1 0.41 [0] - a2-7 0.59 [1]
- a 4 5 6 7 0 . 2 8 [ 1 0 ] a23 0.31 [11] a1 0.41 [0]

a 2 0 . 1 6 [ 1 1 1 ] - a4567 0.28 [10]
a 3 0 . 1 5 [ 1 1 0 ]

5.3 5.4 5.5

Abb. 5 (Huffman-Verfahren)

001*LBL
002 20
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

STO
1
STO
STO
STO

"CODE"

05

10
00
12

13STO
10
+
XEQ"SIZ"
FC?C 25
PROMPT
1 E3
STO 11
CF 29

018*LBL 00
019 "P"

FIX 0
ARCL 00

020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

PROMPT
RCL 10
X<Y?
GTO 27
X O Y
STO 10
RCL 13
RCL 00
+
XOY
STO IND
RCL 12
ST+ 00
X O Y
X!=0?

041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054*LBL
055 RCL

X
00
00
13

11

05

056
057
058
059
060
061
062
063

ST+
ST-
RCL
RCL
+
RCL
/
RCL
+
STO 01
SF 27
"SH HUF"
PROMPT

14
00
X
11

RCL
RCL
/
+
RCL
+
STO
RCL

01

06
12

064*LBL 02
065 STO IND
066 ISG
067 GTO
06 8 RTN
069*LBL
070 RCL

4
*
RCL
+
RCL

r \ * * » r > r * r r t s - » / • * ^
W O O V J J . O V V J

039*LBL 01
040 RCL 12

071
072
073
074
075
076
077
078
079
080

Y
02

B
00

05

12

XECpSIZ'
FC?C 25
PROMPT
3

081 STO 19
082 2
083 STO 18
084 XEQ 14
085 XOY
086 INT
087 RCL X
088 RCL 00
089 +
090 RCL 12
091 -
092 RCL 11
093 /
094 +
095 STO 03
096 STO 02
097 RCL 00

099 RCL 11
100 /
101 +
102 +
103 STO 04
104 RCL 12
105*LBL 15
106 STO IND 02
107 ST+ X
108 ISG 02
109 GTO 15
110 RCL 01
111 STO 02
112 RCL 00
113 RCL 19
114 *
115 STO 07
116*LBL 16
117 RCL 02
118 RCL 07
119 +
120 RCL IND 02

1 2 1 STO I N D Y
122 ISG 02
1 2 3 GTO 1 6
124 RCL 00
1 2 5 STO 1 3
1 2 6 '"LBL 20
127 RCL 1 3
1 2 8 RCL 04
1 2 9 I N T
130 +
1 3 1 RCL 12
1 3 2 -
133 RCL X
1 3 4 DSE X
135 RCL IND X
1 3 6 RCL IND Z
137 +
138 STO 1 4
139 RDN
1 4 0 RCL 00
1 4 1 S T - Y
142 S T - Z
1 4 3 RDN
144 RCL IND X
1 4 5 STO 1 6
146 RCL IND Z
147 STO 17
148 +
1 4 9 STO 1 5
150 RCL 04
1 5 1 RCL 00
152 RCL 13
153 -
154 RCL 18
1 5 5 +
1 5 6 RCL 11
157 /
1 5 3 -
159 STO 02
1 6 0 "= LBL 17
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Serie 40

161 RCL 14
162 RCL IND 02
163 X<Y?
164 GTO 18
165 ISG 02
166 GTO 17
167*LBL 18
168 RCL 14
169 RCL 15
170*LBL 19
171 RCL 02
172 RCL 00
173 -
174 XOY
175 XO IND Y
176 XO Z
177 XO IND 02
178 RCL Z
179 ISG 02
180 GTO 19
181 RCL 02
182 RCL 00
183 -
184 XOY
185 STO IND Y
186 XO Z
187 STO IND 02
188 RCL 12
189 ST- 13
190 FS? 00
191 XEQ 29
192 SF 05
193 RCL 16
194 XEQ 21
195 RCL 17
196 CF 05
197 XEQ 21
1S8 RCL 13
199 RCL 12
200 X!=Y?
201 GTO 20
202 SF 06
203 GTO 10
204*LBL 21
205 RCL 06
206 STO 10
207 XOY
208 RCL 13
209*LBL 22
210 RCL Y
211 XOY
212 MOD
213 ST- Y
214 XOY
215 LASTX
216 /
217 LASTX
<z ± o Ri~L d
219 X=0?
220 GTO 23
221 XOY
222 ST* IND 10

223 FS? 05
224 ISG IND 10
225 STO X
226 XOY
227*LBL 23
228 XO Z
229 XOY
230 ISG 10
231 GTO 22
232 RTN
233*LBL 29
234 RCL 13
235 RCL 12
236 X=Y?
237 RTN
238 RCL 00
239 RCL 11
240 /
241 RCL 12
242 +
243 STO 14
244 2
245 STO 08
246 RCL 00
247 RCL 13
248 -
249 FIX 0
250 CLA
251 ARCL X
252 " ) . SCHRITT"
253 AVIEW
254 RCL 03
255 STO 09
256 RCL 13
257 RCL 11
2 5 8 /
259 RCL 12
260 +
261 STO 02
262*LBL 30
263 CLA
264 ARCL 02
2 6 5 " j : a "
266 RCL 14
267 STO 07
268 RCL IND 09
269 RCL 08
270*LBL 31
271 RCL Y
272 XOY
273 MOD
274 ST- Y
275 XOY
276 LASTX
2 7 7 /
278 XOY
279 X!=0?
280 ARCL 07
281 XOY
282 X=0?
283 GTO 32
28 4 LASTX

285 ISG 07
286 GTO 31
287*LBL 32
288 "] : "
289 FIX 2
290 RCL 09
291 RCL 00
292 +
293 RCL IND X
294 RND
295 X=0?
296 FIX 5
297 ARCL IND Y
298 AVIEW
299 ISG 09
300 STO X
301 FIX 0
302 ISG 02
303 GTO 30
304 RTN
305*LBL A
306 RCL 05
307 RCL 00
308 2 ,5
309 *
310 +
311 INT
312 XEQ"SIZ"
313 FC?C 25
314 PROMPT
315 CF 06
316 RCL 05
317 RCL 12
318 -
319 STO 13
320 XEQ 14
321 XOY
322 STO 17
323 CLX
324 STO 16
325 RCL 00
326 RCL 11
3 2 7 /
328 RCL 12
329 +
330 XEQ"PUSH"
331*LBL 03
332 XEQ"POP"
333 X=0?
334 GTO 10
335 INT
336 LASTX
337 FRC
338 RCL 11
339 *
340 STO 04
341 XOY
342 STO 03
343 XOY
344 RCL 13
345 +
346 RCL 11

3 4 7 /
348 +
349 RCL 13
350 +
351 STO 02
352 STO 15
353 CLX
354 STO 07
355 STO 08
356*LBL 06
357 RCL IND 02
358 ST+ 08
359 ISG 02
360 GTO 06
361 RCL 15
362 STO 02
363 RCL 12
364 STO 14
365*LBL 07
366 RCL IND 02
367 STO 09
368 ST- 08
369 ST+ 07
370 RCL 08
371 RCL 07
372 -
373 ABS
374 RCL 14
375 X<Y?
376 GTO 08
377 XOY
378 STO 14
379 ISG 02
380 GTO 07
381*LBL 08
382 RCL 02
383 INT
384 RCL 05
385 -
386 RCL X
387 RCL 11
3 8 8 /
389 RCL 03
390 +
391 XOY
392 RCL 04
393 RCL 11
394 /
395 RCL 12
396 +
397 +
398 XOY
399 STO 03
400 XOY
401 STO 04
402 FC? 00
403 GTO 28
404 XOY
405 INT
406 LASTX
407 FRC
408 RCL 11
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409 * 471 GTO 03 533 XOY 595 X>Y?
410 "T: l i 472 *LBL"PUSH" 534 Y~X 596 DSE L
411 FIX 0 473 RCL 12 535 STO 04 597 LASTX
412 ARCL Y 474 ST+ 16 536 ST- 03 598 RCL 02
4 1 3 " } - ' 1 475 CLX 537*LBL 11 599 RCL 00
414 ARCL X 476 RCL 16 538 RCL 08 6-00 -
415 RCL 04 477 RCL 17 539 ST/ 04 601 XOY
416 INT 478 + 540 RCL 03 602 RCL IND Y
417 LASTX 479 X O Y 541 RCL 04 603 *
418 FRC 480 STO IND Y 542 X<=Y? 604 ST+ 18
419 RCL 11 481 R T N 5 4 3 S T - 0 3 605 ISG 02
420 * 482"'LBL"POP" 544 X<=Y? 606 GTO 12
421 " } '■ 483 RCL 16 545 ARCL 19 607 "M/="
422 ARCL Y 484 X=0? 546 X>Y? 608 FIX 4
4 2 3 " ] - ' 1 435 RTN 547 ARCL 18 609 ARCL 18
424 ARCL X 486 RCL 16 548 RCL 12 610 PROMPT
425 AVIEW 487 RCL 17 549 RCL 04 611*LBL H
426*LBL 28 488 + 550 X>Y? 612 RCL 01
427 RCL 04 489 RCL IND X 551 GTO 11 613 STO 02
428 RCL 06 490 RCL 12 552 GTO 25 614 CLX
429 INT 491 ST- 16 553*LBL 24 615 STO 19
430 RCL 12 492 X O Y 554 RCL 08 616*LBL 13
431 - 493 RTN 555 RCL IND 02 617 RCL IND 02
432 RCL X 494*LBL 10 556*LBL 26 618 1/X
433 RCL 11 495 " 0 " 557 RCL 12 619 LN
434 / 496 ASTO 18 558 X=Y? 620 RCL 09
435 + 497 I I - 1 I I 559 GTO 25 6 2 1 /
436 + 498 ASTO 19 560 RDN 622 RCL IND 02
437 STO 02 499 RCL 06 561 XOY 623 *
438 2 500 STO 02 562 RCL Y 624 ST+ 19
439 STO 09 501 2 563 XOY 625 ISG 02
440*LBL 04 502 STO 08 564 MOD 626 GTO 13
441 RCL IND 0 2 503 LN 565 X=0? 627 "H="
442 RCL 09 504 STO 09 566 ARCL 18 628 FIX 5
443 * 505-"LBL 09 567 Xi=0? 629 ARCL 19
444 RCL 12 506 "C" 568 ARCL 19 6 30 PROMPT
445 + 507 RCL 02 569 ST- Y 631 RCL 18
446 STO IND 02 508 RCL 06 570 XOY 632 RCL 19
447 ISG 02 509 INT 571 LASTX 633 -
448 GTO 04 510 - 5 7 2 / 634 RCL 18
449 RCL 04 511 RCL 12 573 LASTX 6 3 5 /
450 ISG 04 512 + 574 XOY 636 "RR="
451 XEQ'"PUSH" 513 FIX 0 575 GTO 26 637 100
452 RCL 03 514 ARCL X 576*LBL 25 638 *
453 RCL 06 515 l l 1 I I 577 PROMPT 639 FIX 2
454 INT 516 FS? 06 578 ISG 02 640 ARCL X
455 RCL 12 517 GTO 24 579 GTO 09 641 ") %"
456 - 518 RCL IND 02 580 RCL 06 642 PROMPT
457 RCL X 519 STO 03 581 STO 02 643 GTO 10
458 RCL 11 520 RCL 08 582 CLX 644*LBL"S IZ "
459 / 521 RCL Y 583 STO 18 645 SF 25
460 + 522 LN 584*LBL 12 646 RCL IND X
461 + 523 RCL 09 585 RCL IND 02 647 FS? 25
462 STO 02 524 / 586 RCL 08 648 XOY
463*LBL 05 525 INT 587 RCL Y 649 RCL 12
464 RCL IND 02 526 RCL 12 588 LN 650 +
465 ST+ IND 02 527 + 589 RCL 09 651 "SIZE >= "
466 ISG 02 528 Y~X 590 / 652 FIX 0
467 GTO 05 529 X>Y? 591 INT 653 ARCL X
468 RCL 03 530 DSE L 592 RCL 12 654 RTN
469 ISG 03 531 LASTX 593 +
470 XEQ'

Computerclut

'PUSH"

) Deutschland e.V.

532 RCL 08 594 Y~X Fortsetzung Seite 36
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Steuern 1990
von August Schorr
693 Zeilen, 1562 Bytes, 224 Regs., SIZE
023, HP41CV, X-F, PRINTER
Das Programm ermittelt auf der Grundla
ge des ab 1.1.1990 geanderten Steuer-
rechtes
- das zu versteuernde Einkommen

(ZVE),
- die Einkommensteuer (EST) und Kir

chensteuer (KIST) fur das festgestell-
teZVE,

- uber eine gesonderte Abfrage die
Jahres- oder MonaXs-Lohnsteuer
(LST) und die Lohn-KISTtiirtte Steu-
erklassen 1 bis 4.

Die besonderen Bestimmungen fiir ren-
tenversicherungsfreie Beschaftigte (z.B.
Beamte) sind bei der EST (fur Ehepaare
auch im "MIX") und bei der LST ("Beam-
tentabelle") berucksichtigt.

EINKOMMENSTEUER
Das Programm folgt, wie schon das in
PRISMA 4/88 fiir die Vorjahre, weitge-
hend dem "Schema zur Selbstberech-
nung" auf Seite 15/16 der "Anleitung zur
Einkommensteuererklarung" fiir 1989
und ist fur alle Steuerfalle geeignet, die
uber das SCHEMA gerechnet werden
konnen.
Es berechnet nach Eingabe der dort ge-
forderten Grunddaten die aufgrund von
Einkunftsarten, Familienstand, Lebensal
ter, Kinderzahl, Rentenversicherungs-
status usw. anzurechnenden Frei-, Pau-
schal- und Entlastungsbetrage bis hin
zum tatsachlich zu versteuernden Ein-
kommem (ZVE) und druckt anschlieBend
die EST und KIST aus.
In den folgenden Programmerlauterun-
gen wird zur Erklarung der Begriffe auf
Zeilennummem der bisherigen Einkom
mensteuererklarung und ihrer Anlagen
verwiesen. Diese Zeilennummem mogen
in den ja erst Ende 1990 vorliegenden
Formularen etwas geandert sein. Da aber
das Steuersystem grundsatzlich unver
andert blieb, haben sich auch die Be-
griffsinhalte nicht geandert und die "Anlei
tung zur Einkommensteuererklarung"
kann weiterhin hilfreich sein.

Beispiele fiir verwendete Abkiirzungen
aus der EST-Erklarung fur 1989:
ERKL71 - 74 = EST-Erklarung Zeile 71

bis 74
SCH 7 = Schema zur Selbstberechnung

Zeile 7
N 3 = Anlage N zur EST-Erklarung

Zeile 3
ANL 12 RO = Anleitung zur EST-Erkla

rung Seite 12 rechts oben
usw.

Grundsatzliches zum Ablauf
Die Eingabeaufforderungen ("Abfragen")
erscheinen zunachst in der Anzeige und
werden dann zusammen mit der Eingabe
ausgedruckt. Wenn in einer Zeile keine
Kennziffer (KZ) oder kein Wert einzuge
ben ist, muB eine Null eingegeben wer
den.
Alle Abzugsbetrage (Werbungskosten,
Sonderausgaben usw.) sind positiv - oh
ne Minuszeichen - einzugeben.
Immer die tatsachlichen Aufwendungen
eingeben, mogliche hohere Pauschbe-
trage oder auch Kiirzungen (z.B. bei den
Bausparbeitragen) berucksichtigt das
Programm.
Der folgende Musterausdruck ist manipu-
liert, um alle im Programm moglichen
Druckzeilen erklaren zu konnen. Die ab-
gefragten KZ (=Flags) steuern die weite
ren Abfragen und unterdriicken die je
weils nicht benotigten. So hat der kiirze
ste Ablauf 6 Zeilen weniger als der Mu
sterausdruck.
Start: XEQ "EST90", nach den Eingaben

weiter mit R/S. Neustart nach voll-
standigem Durchlauf mit R/S, nach
Abbruch mit RTN, R/S.
Vor-Abfrage ohne Ausdruck: EST=1/
LST=0; Wahl zwischen EST- und
LST-Programm. Fiir den Musteraus
druck war die "1" einzugeben.

1 SPLITT.=3/N=0;
zusammen veranlagte Ehepaare = 3,
Alleinstehende = 0.
Bei "3" werden nun zuerst die Daten
des Ehemannes abgefragt;

2 RV-FREI=2
(das N=0 schenke ich mir kunftig, es
trifft fiir alle KZ-Abfragen zu).
2 = der in ANL 12 RO bzw. N 31 - 36
aufgefuhrte Personenkreis: Aktive/
pensionierte Beamte, weiterbeschaf-
tigte Altersrentner mit Werkpension,
Vorstandsmitglieder von AG's u.A.;

3 LOHN?
Eingabe laut N 3 und/oder KSO 55
(Abgeordnete).
Bei Lohn=0 entfallen die folgenden
Abfragen 4 und 5;

4 DARIN VERS.BEZ?
Die in Ziffer 3 enthaltenen Pensionen
laut N 22 und oder KSO 56;

5 WERB.K?
Summe der anrechenbaren Wer
bungskosten aus N 37 - 63;

6 RENTE?
Bruttobetrag der Rente(n) laut KSO
40.
Bei Rente=0 unterbleibt die folgende
Abfrage;

7 STPFL.%? = Ertragsanteil der Rente
(KSO 41) in % eingeben.

Bei mehreren Renten mit unter
schiedlichen Ertragsanteilsatzen:
Vorher Summe der Ertragsanteile al
ler Renten in DM errechnen und ihren
Prozentsatz vom Gesamtrentenbrut-
to ermitteln. Dieser Prozentsatz kann
mit beliebigen Dezimalstellen einge
geben werden. Ausgedruckt wird (we
gen FIX 0) ein gerundeter Satz, ge
rechnet wird mit den Dezimalen.

8 EINK.KAP.V.?
Zinsen, Dividenden usw. laut KSO 4 -
18 Spalten 30 bzw. 31 nach Abzug
der DM 100 ubersteigenden Wer
bungskosten in Zeile 22. Die anre
chenbaren Kdrperschafts- und Kapi-
talertragsteuern (Spalte 34+35) miis
sen nach Durchlauf manuell mit der
festgestellten EST verrechnet wer
den.

9 ANDERE EINKUNFTE?
Dazu zahlen Gewinne (oder Verluste)
aus:
- Land- und Forstwirtschaft laut An

lage L
- selbstandiger Arbeit (GSE)
- Gewerbebetrieb (GSE)
- Vermietung und Verpachtung (V

undFW)
- weiteren Einkiinften (KSO 44 -

53).
Ergibt die Summe dieser Einkunfte
einen Verlust, ist dieser mit CHS als
Minusbetrag einzugeben (der Freibe
trag fur selbstandige Arbeit entfallt ab
1990, der fiir Landwirte = siehe Ziffer
14).

10 HAT EHEFRAU EINK?
Bei JA=4 werden die Abfragen 2 - 9
wiederholt, bei RV-FREI? jedoch mit
der KZ 7.

11 Ausdruck: BRUTTO-EINKOMMEN:
Summe der Betrage aus den Ziffern
3, 6, 8 und 9.

12 EHEM>64=1
13 FRAU>64=5;

JA= wenn der betreffende Ehegatte
im Steuerjahr alter als 64 Jahre
war/wurde. Letztere Abfrage wird
ausgelassen, wenn die Ehefrau kein
Einkommen hatte.

14 FREIBETRAG LANDWIRTE=
Hier ist zutreffendenfalls der Betrag
von maximal DM 2000, bei Splitting
bis 4000, einzugeben.

15 Ausdruck: GESAMTBETRAG DER
EINKUNFTE= Nach Berucksichti-
gung der an die Einkunftsarten ge-
bundenen Abzugsbetrage (SCH 22).
Der Betrag wird auch im EST-Be-
scheid unter derselben Bezeichnung
aufgefuhrt.

16 SONDERAUSGABEN?
Laut ERKL 74 - 83
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EINK.ST.98

SPLITT.=3/H=8 3

EINK.EHEH.
RV-FREI=2/N=8 -":

LOHH? 34888
BARIH VERS.BEZ? 28888
HERB.K.? 2489
RENTE? 24888
STPFL.2? ■nr

EIHK.KfiP.V.? 668
BNB.EIHK.?+- -2366

HfiT EHEFR.EINK?J=4/N=8 4

EINK.EHEFR.
RV-FREI=7/N=8 R

LOHH? 18886
DflRIH VERS.BEZ? a

HERB.K.? 3688
REHTE? 14888
stpfl.';? 3 6

EIHK.KfiP.V.? 4888
AND.EINK.?+- 3568

brutto-eihk.= 95886

EHEfi>b4=l/N=8 1
FRfiU>64=5/H=e 8

FRBTR.LANBH.? ■3

GES.EINKUENFTE= 51488

SQNB.fiUSG.? 1286
VORS.flUFH.? 14889
BflUSPK.? 6886

AHGER.VORS.A.= 11188

flGH.BEL.? 986
KIHBERZAHL? 8,5
STKL.2=2/N=8 8
SO.fiBZ.? 9

STPFL.EINK.= 36688

EST= 5114..88
8,8* KIST= 397,12

} CT

H0N=12.JAHR=8 i v

STKL.3 OB. 4/H=8 8
R¥-FREI=2/H=8 2
LOHH? 6934,65
KIHBERZAHL? 8,5
STKL.2=2/H=8 £2

LST= 1749,41
8,8* KIST= 138,95

17 VORSORGEAUFWENDUNGEN=
Sonderausgaben laut ERKL 62 - 63 /
67-71 (die friiher erforderliche Einga
be des AG-Anteils zur RV entfallt).

18 Beitrage an BAUSPARKASSEN=
Dietatsachlichen Beitrage sind einzu
geben, die 50 prozentige Kiirzung er
folgt im Programm.

19 Ausdruck: ANGERECHNETE VOR-
SORGEAUFWENDUNGEN = aus ei
gener Beitragsleistung oder, wenn
hoher, die Vorsorgepauschale.

20 AUSSERGEW.BELASTUNGEN=
laut ERKL 86 -117 (kompliziert, vor
her klaren) ANL 7 RO bis 9.

21 KINDERZAHL=
Laut LST-Karte bzw. ANL 3 LU;

22 STKL.2=2;
steuert den Haushaltsfreibetrag fiir
die Steuerklasse 2.
Die Abfrage unterbleibt bei Ziffer 1
SPLITT=3 oder bei SPLITT=0, wenn
die Kinderzahl=0 ist.

23 SONSTIGE ABZUGE=
Verluste aus Vorjahren laut ERKL 84
- 85 und andere Abziige, die direkt
vom ZVE gekiirzt werden diirfen.

24 Ausdruck: STEUERPFL.EINKOM-
MEN = ZVE;

25 Ausdruck: EST = Einkommensteuer;
26 Ausdruck: 8% KIST = Kirchensteuer.

Der Prozentsatz kann in Zeile 675
korrigiert werden.
Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher
Rundungsvorschriften der Bundes-
lander kann sich eine Differenz bis zu
99 Pfg. ergeben.

Anmerkung:
Man kann auch, bei bekanntem ZVE di
rekt in die EST-Formel springen.
Beispiel: Wie hoch ist die Grenzbelastung
der letzten 100 DM mit EST ?

Man gibt das um 108 DM (wegen der 54
DM Rundung) verminderte ZVE in das
X-Register, setzt bei Splitting das Flag 03
und geht mit XEQ B in das Programm.
Die Differenz der beiden EST-Ausdrucke,
dividiert durch 1,08, ist die prozentuale
Belastung der letzten 100 DM.
Reizvoll ist es nun, die Zahlen einiger
Vorjahre uber dieses Programm zu rech
nen (aber bitte nicht gleich den Gewinn
bei einem fiirstlichen McDonald's-Mahl
verprassenl).

LOHNSTEUER
Start und Wiederholung wie bei der EST.
Bei der Vorabfrage EST=1/LST=0 ist die
"0" richtig.
1 MON=12/JAHR=0;

im Beispiel ist die 12 eingegeben.
2 STKL.3 OD. 4/N=0;

bei den Steuerklassen 3 oder 4 ist die
entsprechende Ziffer einzugeben, bei
1 und 2 = 0.

3 RV-FREI=2/N=0;
die "2" ruft die "Beamtentabelle" auf
(siehe bei EST Ziffer 2).

4 LOHN=
Jahres- oder Monatsbruttolohn;

5 KINDERZAHL=
laut LST-Karte;

6 STKL.2=2/N=0;
fiir Haushaltsfreibetrag der Steuer
klasse 2. Die Abfrage entfallt, wenn in
Ziffer 2 die "3" oder "4" zutrifft; ferner,
wenn dort zwar die "0" gilt, die Kinder-
zahi aber = 0 ist.

7 Ausdruck der Lohnsteuer;
8 Ausdruck der Kirchensteuer.

Rundungsvorbehalt und Prozentsatz -
korrektur wie in Ziffer 26 der EST.

81+LBL "EST98" 23 PRfl 45 ■'; 67+LBL 87
82 ABV 24 "RV-FREI=2/H=6" 46 IHT 68 "REHTE?"
83 CLK 25 PROHPT 47 4866 69 PROHPT
84 CLRG 26 XEQ 15 48 X>Y? 79 XEQ 15
85 XOF 27 SF IHB X 49 XOY 71 X=8?
86 FIX 6 28+LBL fl 58 ST- 16 7"? GTO 88
87 CF 29 29 ABV 51 ST- 17 ro STO 19
88 CF 18 38 "LOHH?" 52 ST- 21 74 ST+ 22
89 "EST=1/LST=0" 31 PROHPT 53 RCL 17 7C{ J "STPFL.*?"
18 PROHPT 32 XEQ 15 54 STO 18 76 PROHPT
11 X=8? 33 X=8? 55 "HERB.K.? 11 XEQ 15
12 GTO B 34 GTO 87 56 PROHPT 7*3i 0 RCL 19
13 "EINK.ST.90" 35 STO 15 57 XEQ 15 79 XOi
14 PRfl 36 STO 17 58 2888 89 *"*

15 ABV 37 STO 22 59 X<=Y? 81 INT
16 "SPLITT. =3.41=8" 38 STO 21 68 XOY o 5 STO 19
17 PROHPT 39 "BARIN VERS.BEZ?" 61 ST- 18 0~7 288
18 XEQ 15 48 PROHPT 62 8 34 V \ 'J *.ft/1 :

19 SF IHB X 41 XEQ 15 63 RCL 18 oeo3 XOY
26 fiBV 42 ST- 15 64 xm 86 ST- 19
21 -EINK.EHEH." 43 STO 16 65 XOY 87̂▶LBL 88
22 FS? 63 44 48 66 STO 18 88 "EIHK.KfiP.V.
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ki ..-. > :, 89 PROHPT 151 RCL 13 213 ABV 275 2 337 X
98 XEQ 15 152 RCL 22 214 "FRBTR.LAHBH.?" 276 / 338 RHB

E '***"
91 EHTERt 153 + 215 PROHPT 277 IHT 339 RCL 18
92 EHTERt 154 ABV 216 XEQ 15 278 2 348 2
93 .883883 155 "BRUTTO-EINK.=" 217 ST- 20 279 ST/ 82 341 /1 "'' 94 FS? 89 156 XEQ 15 218 RCL 28 288 RBH 342 X>Y?

Rr.. ... 95 REGSHAP 157 ABV 219 ABV 281 RCL 82 343 XOY
["■a11*, .'a • ■ 96 RBH 153 FS? 63 228 "GES.EIHKUENFTE=" 282 X>Y? 344 STO 16-*■ -f'j'Ji.

97 STO 88 159 "EHEH>64=1/N=8" 221 XEQ 15 283 XOY 345 GTO 17
t? Pa 98 ST+ 28 168 FC? 83 222 ABV 234 ST+ 81 346»LBL 12
to- VP
IK- ■••:

' 99 ST+ 22 161 "STPF>64=1/N=8" 223 "SONB.AUSG.?" 285+LBL 82 347 RCL 21

I ■
188 788 162 PROHPT 224 PROHPT 286 8 343 STO 84
181 X>Y? 163 XEQ 15 225 XEQ 15 287 STO 88 349 RCL 12i p 182 XOY 164 SF IHB X 226 103 288 STO 16 358 STO 83

I: . '
183 STO 81 165 X=8? 227 FS? 03 289 2888 351 GTO 13
184 .883883 166 GTO 81 228 ST+ X 290 STO 19 352+LBL 11

..- ■■■ ■

KP
185 FS? 89 167*LBL 88 229 X>Y? 291 ST+ X 353 RCL 21
186 REGSHfiP 168 RCL 15 230 XOY 292 STO 10 354 STO 83

P 187 "AHB.EIHK.7+-" 169 RCL 28 231 RBN 293 2346 355 RCL 12
188 PROHPT 178 X<0? 232 ST- 28 294 STO 82 356 STO 04
189 XEQ 15 171 CLX 233 "VORS.flUFH.?" 295 FS? 83 357+LBL 13
118 ST+ 28 172 + 234 PROHPT 296 GTO 83 358 RCL 84- 111 ST+ 22 173 40 235 XEQ 15 297 FS? 82 359 18
112 FC? 83 174 X 236 STO 80 298 GTO 89 368 X
113 GTO C 175 RHE 237 RCL 15 299 RCL 21 361 RHB
114 FS? 84 176 3720 238 RCL 86 388 EHTERt 362 ENTERt
115 GTO C 177 X<Y? 239 + 381 EHTERt 363 ENTERt

. f 116 flDV 178 XOY 240 .12 382 GTO 85 364 RCL 18,.-....* i ■:• 117 "HAT EHEFR.EINK?" 179 RBH 241 * 383+LBL 83 365 2
z 118 "h,l=4/H=8" 188 ST- 28 242 INT 384 2 366 t
Wp*z 119 PROHPT 181 ST- 21 243 4880 385 ST* 82 367 X>Y?

128 XEQ 15 182 CLX 244 FS? 83 386 ST* 18 368 XOY

1H -*■ ,1..
121 X>8? 183 FS? 85 245 ST+ X 307 FC? 82 369 XEQ 16
122 GTO 19 184 GTO 84 246 XOY 308 GTO 14 370 STO 88
123+LBL C 185+LBL 81 247 - 309 FS? 07 371 RBN

v'^-M-.'i .'i 124 FS? 64 136 FC? 83 248 X<8? 310 GTO 10 372 RBH
f§\#>»; .125 XEQ 18 187 GTO 84 249 8 3I1+LBL 14 373 RCL 19

Ex^
126 FC? 83 183 FC? 84 258 RCL 88 312 FS? 82 374 X>Y?
127 GTO 28 189 GTO 84 251 x>y? 313 GTO 12 375 XOY

PxjfJ- 123 RCL 88 198 "FRALI)64=5/N=8" 252 XOY 314 FS? 87 376 .18
t-... ri . 129 RCL 83 191 PROHPT 253 ST- 00 315 GTO 11 377 /
■ '" - ■ : ' 138 X>Y? 192 XEQ 15 254 STO 0! 316 RCL 21 378 RNBP •- 131 SF 88 193 SF INB X 255 "BAUSPK.?" 317 RCL 12 379 RCL 83
- 132 + 194 X=8? 256 PROHPT 313 + 388 +

133 I486 195 GTO 84 257 XEQ 15 319 EHTERt 381 RCL 83
■P"; ''■'■ 134 X>Y? 196 XEQ 18 258 2 328 EHTERt 382 RCL 84
Mf/* » 135 XOY 197 GTO 88 259 / 321 GTO 85 383 +
-*X, ■;.('. 136 RCL 81 198+LBL 84 268 RNB 322+LBL 89 334 XOY
v' . 137 RCL 84 199 FS? 85 261 RCL 88 323 RCL 21 385+LBL 85
- ' 138 + 288 XEQ 18 262 + 324 18 386 .13

. - v . V . . . 139 - 281 RCL 13 263 STO 88 325 X 387 *
M . - a l . . . . , 148 FS? 88 282 RCL 89 264 2348 326 RHB 388 RNB8" '••":. 141 ST- 11 283 + 265 FS? 03 327 RCL 19 339 STO 87
*•:.- PZ 142 FC? 88 284 RCL 19 266 ST+ X 328 X>Y? 398 XOY
||f; -, ■ •143 ST- 28 285 RCL 18 267 STO 82 329 XOY 391 12
i> Pv 144 RCL 84 286 + 268 X>Y? 338 STO 16 392 X- 145 ST- 11 287 + 269 XOY 331 GTO 17 393 INT

146 CF 88 288 RCL 28 278 ST- 88 332+LBL 10 394 RCL 18
147 CF 89 289 RCL 11 271 ST+ 81 333 RCL 21 395 XOY

W?W 143*LBL 28 210 + 272 RCL 88 334 RCL 12 396 -
149 RCL 81 211 + 273 X<=8? 335 + 397 X<8?
158 ST- 28 212 STO 28 274 GTO 82 336 18 393 8
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399 RCL 87 461 * 523 XO Z 585 FS? 83 647 1
480 xm 462 ST- 20 524 fiROT 586 2 648 12
401 XOY 463 FC? 03 525 - 587 FS? 83 649 FS? 86
402 ST- 07 464 FC? 81 526 XOY 588 / 658 XOY
483 STO 16 465 GTO 25 527 CHS 589 ENTERt 651 RBN
484 RCL 87 466 FS? 85 528 24 598 ENTERt 652 /
405 RCL 02 467 GTO 25 JaC? + 591 54 653 1 E2
406 X>Y? 468 "STKL.2=2/H=0" 538 STO L 592 HOB 654 *
407 XOY 469 PROHPT 531+LBL 86 593 - 655 INT
403 ST- 87 478 XEQ 15 532 "!- " 594 5617 656 1 E2
489 ST+ 16 471 SF IHB X 533 BSE L 595 X>Y? 657 /
418 RCL 87 472 0 534 GTO 86 596 GTO 21 658 FIX 2
411 X<=8? 473 5616 535 RBN 597 RBN 659 "EST="
412 GTO 17 474 FC? 02 536 fiROT 598 8154 668 FS? 18
413 2 475 RBH 537 PRfl 599 X>Y? 661 "LST="
414 / .476 ST- 20 538 CLA 600 GTO 22 662 XEQ 15
415 INT 477 FS? 10 539 RBN 601 RBN 663 RCL 80
416 2 473 RTH 548 RTN 602 120642 664 300
417 ST/ 02 479+LBL 25 541+LBL B 663 X>Y? 665 *
418 RBN 488 FS? 10 542 ABV 604 GTO 23 666 1
419 RCL 82 481 RTH 543 SF 16 605 RBH 667 12
428 X>Y? 482 "SO.ABZ.?" 544 "LST" 606 .53 668 FS? 06
421 XOY 483 PROHPT 545 PRA 607 * 669 XOY
422 RCL 16 484 XEQ 15 546 "H0H=12/JAHR=8" 608 22342 670 RBH
423 + 435 ST- 28 547 PROHPT 609 - 671 /
424 STO 16 436 CLX 543 XEQ 15 610 INT 672 -
425+LBL 17 487 RCL 28 549 X*8? 611 GTO 24 673 FIX 1
426 RCL 16 488 ABV 558 SF 86 612H.BL 21 674 CLA
427 XEQ 16 439 "STPFL.EIHKP" 551 "STKL.3 OB. 4/H=" 613 8 675 8
428 RCL 81 498 XEQ 15 552 "FO" 614 GTO 24 676 ARCL X
429 RCL 08 491 ABV 553 PROHPT 615+LBL 22 67? "R KIST="
438 X>Y? 492 GTO B 554 XEQ 15 616 RBN 678 X
431 XOY 493 RTN 555 SF IHB X 617 .19 679 FIX 2
432 RBN 494+LBL 19 556 FS?C 84 613 * 688 X<8?
433 X<=Y? 495 6.815888 557 SF 85 619 INT 681 8
434 RBN 496 REGSHAP 558 "RV-FREI=24I=8" 628 1867 682 XEQ 15
435 ST- 28 497 SF 84 559 PROHPT 621 - 683 END
436 FS? 18 493 SF 09 568 XEQ 15 622 GTO 24
437 RTN 499 ABV 561 SF IHB X 623+LBL 23
438 ABV 500 "EINK.EHEFR." 562 -LOHH?" 624 RBN
439 "ANGER.VORS.A.=" 581 PRA 563 PROHPT 625 8188
448 XEQ 15 502 "RV-FREI=7/H=0" 564 FIX 2 626 -
441 ABV 583 PROHPT 565 XEQ 15 627 1 E4
442 CF 85 584 XEQ 15 566 1 623 /
443 "AGH.BEL.?" 585 SF INB X 567 12 629 ENTERt
444 PROHPT 506 GTO A 563 FS? 86 638 EHTERt
445 XEQ 15 507+LBL 16 569 XOY 631 151.94
446 ST- 28 508 ENTERt 578 RBN 632 *
447+LBL E 509 ENTERt 571 * 633 1 E3
448 FIX 1 510 54 572 INT 634 *
449 "KINBERZAHL?" 511 HOB 573 ST+ 28 635 IHT
458 PROHPT 512 - 574 STO 21 636 1 E3
451 XEQ 15 513 RTN 575 2888 637 /
452 STO 88 514+LBL 18 576 188 638 1980
453 CF 81 515 6.815008 577 FS? 83 639 +
454 CF 82 516 REGSHAP 578 ST+ X 640 *
455 X*8? 517 RTN 579 + 641 IHT .
456 SF 81 518+LBL 15 588 ST- 28 642 472
457 FIX 8 519 ALENG 531 XEQ 82 643 +
458 1512
459 FC? 85

528 ARCL Y
521 ALENG

532 XEQ E
583 RCL 28

644+LBL 24
645 FS?C 83 August Schorr

Wildschwanbrook 42 D
468 ST+ X 522 ENTERt 584+LBL B 646 ST+ X 2000 Hamburg 73
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M-Code ASRCH
mit dem Demo "UCAT"
von Klaus Huppertz

132 Zeilen, 267 Bytes, HP-41 CX,
Assembler.

Nach "XRADR" (1/89) und "FINDAD" (von
Bernhard Saalfeld, 5/88) kommt nuneine
wirklich universelle Funktion, die nicht
nur zu alien Funktionen ausCAT 1,2 und
3 die Adressen liefert, sondern auch den
Typ und den XROM-Code, wenn vorhan
den, zum Teil also eine Umkehrfunktion
von "XRADR".
Alle Angaben werden im ALPHA-Regi
ster untergebracht. Das Schema folgt in
der Programmbeschreibung (Grafik).
Der Typ wird wie folgt ausgegeben:
U USER-Code
M M-Code XROM-Funktionen
F Funktionen aus dem Mainframe, also

Page 0..2

Programmbedienung:
Bei Ausfuhrung uber die Tastatur verhalt
sich die Funktion wie COPY, also nach
Aufruf Eingabe von ALPHA <Funktions-
name> ALPHA.
Bei Benutzung innerhalb eines User-CODE
Programms wird der Funktionsname im
ALPHA-Register erwartet. Zu beachten
sind dabei zwei Dinge:
1. Die Funktion wird programmiert, in

dem man nach Aufruf zweimal die
ALPHA-Taste ohne Eingabe eines
Namens betatigt.

2. Sie laBt sich zwar uber SST ausfiih
ren, meldet dann aber immer "NON
EXISTENT"; sie funktioniert also nur
einwandfrei bei laufendem Programm.

Programmbeschreibung:
Zeilen 8 bis 28:
Dieser Teil wird ausgefuhrt, wenn die
Funktion von einem Programm aus auf
gerufen wird (s.a. Zeile 6, 7).
Der Funktionsname im ALPHA-Register
wird spiegelverkehrt und rechtsbundig
ins Q-Register geschrieben. Dadurch
werden die gleichen Voraussetzungen
geschaffen, wie bei der Eingabe des
Namens uber ein ALPHA-Prompt, also
XEQ "ASRCH" ALPHA <Funktionsname>
ALPHA. Dies geschieht bei Aufrufen von
"ASRCH" uber die Tastatur automatisch
und wird bewirkt durch die Kodierung der
ersten beiden Buchstaben des Funktbns-
namens. Ausschlaggebend fur die Art
des Promptes sind die zwei hochstwerti-
gen Bits:
Die Kombination 1h,0h fur die dritte
Hexziffer der ersten beiden Buchstaben
(244-Code) erlaubt die ALPHA-Eingabe
oderdas Ausfuhren ohne Eingabe. 1h,2h

wiirde in jedem Fall eine ALPHA-Einga
be verlangen. Ubrigens stehen alle Va-
riationsmbglichkeiten mit der dritten
Hexziffer (beim ersten Buchstaben un
gleich 0), also 12 insgesamt, fiir ver
sehiedene Prompts. Sie lassen sich pro
blemlos ausprobieren, wenn man die
Stackangaben meidet (sie funktionieren
nur bei Betriebssystemfunktionen). Im
Programm funktionieren die Prompts bei
XROM-Funktionen generell nicht, weil der
Parameter verloren geht. Deswegen muB
bei programmierten "ASRCH" auch der
gewiinschte Funktionsname im ALPHA-
Register stehen, um dann "zu FuB" iiber
den ersten Programmteil nach Q ge
bracht zu werden.
Der Prozess, der das bei den von Hand
ausgefuhrten und den Betriebssystem
funktionen automatisch tut, nennt sich
"partial key sequenzing". Denjenigen, die
sich fiir dieses Thema interessieren, kann
ich das Buch von Ken Emery "HP-41
MCodefor Beginners", erhaitlich z.B. uber
W&W, sehr empfehlen.
Zeilen 29 bis 36:
Das ist das Herzstiick des Programms.
Hier wird eine auBerst leistungsfahige
Betriebssystemroutine aufgerufen, die
einem geradezu alle benotigten I nforma-
tionen auf dem Silbertablett serviert:
"ASRCH (26C5h)".
Nach Ausfuhrung stehen im CPU C-
Register folgende Daten:
1. In den Nybblen 3 bis 0 die Anfangs

adresse der gewiinschten Funktion.
2. Bei CAT2-Funktionen in Nybblen 7

bis 4 der XROM-Code.

Weiterhin sind drei CPU-Flags gesetzt:
1. Flag2: Gesetzt fiir ROM- und ge

loscht fiir RAM-Adressen.
2. Flag5: Gesetzt bei Betriebssystem

funktionen aus den Pages 0 bis 3,
ansonsten geloscht.

3. Flag9: Gesetzt fiir M-Code- und ge
loscht fiir USER-Code-Funktionen.

CPU-C ist komplett geloscht, wenn unter
dem angegebenen Namen keine Funk
tion existiert.
Spatestens zu diesem Zeitpunkt wird klar,
daB sich vor dieser Routine (26C5h) auch
wirklich keine Funktion verstecken kann,
die iiber einen Namen verfugt.
Das heiBt: alle CAT 1,2 und 3 Funktionen
kann man iiber eine Routine abfragen I
An diesem Punkt war eigentlich nur noch
die Frage offen, wie man die gelieferten
Informationen ausgeben kann. Ich habe

mich fiir das ALPHA-Register und fol
gendes Schema entschieden:

1 . . 7 8 9 . . 1 2
F i l e n a m e S p a c e A d r e s s

13 1 4 1 5 16..19
Space Typ Space XROM-Code

Alle Daten werden linksbiindig geschrie
ben.
Zeilen 37 bis 59 schreiben den Funk
tionsnamen ins ALPHA-Register undfiil-
len die restlichen Spalten bis Spalte 8 mit
Spaces auf.
Zeilen 60 bis 101:
Hier wird die Funktionsadresse fertig
gemacht. Dabei sind RAM- und ROM-
Adressen zu unterscheiden: Die ROM-
Adressen haben das Format pxxx, wobei
p die Pagenummer und xxx die Adresse
innerhalb der Page ist. Sie konnen sofort
in ASCII-Zeichen umgewandelt werden.
Etwas problematischer ist es bei den
RAM-Adressen. Sie haben das Format
yxxx, wobei y die doppelte Bytenummer
innerhalb eines Registers darstellt und
xxxdie absolute Registeradresse: Zeilen
60 bis 72 besorgen also einen Byteshift
nach rechts (Division durch 2), der sich
nur auf das Nybble Nr. 3 bezieht.
Zeilen 80 bis 90 besorgtdie Umwandlung
in ASCII-Code, wobei zu beachten ist,
daB die Ziffern 0 bis 9 als 30h bis 39h und
die Buchstaben A bis F als 41 h bis 46h
dargestellt werden. Die restlichen Teile
dieses Blocks stehen neben dem Listing
erklart.
Zeilen 104 bis 123 fiigen einen Buchsta
ben hinzu, um den Typ der Funktion
kennzuzeichnen.
Hier wird die Statusinformation der CPU-
Flags 2, 5 und 9 genutzt.
Zeilen 126 bis 134:
Handelt es sich um eine ROM-Adresse
(egal welcher Art), werden Vorbereitun
gen getroffen, um iiber den Block Zeilen
75 bis 103 den XROM-Code anzuhan-
gen. Die Bedeutung dieses Codes ist fur
die Betriebssystemfunktionen aus den
Pages 0 bis 2 recht zweifelhaft. Wer das
CCD-Modul besitzt, konnte damit versu
chen, die entsprechenden Funktionen
aufzurufen. Das Ergebnis fallt aber in der
Regel anders aus als erwartet. Das hangt
wohl damit zusammen, daB die ersten 3
Pages anders organisiert sind als die
Nachfolgenden.
Das Hauptanwendungsgebiet dieser
Funktion liegt sicher in der schnellen
Ausgabe einzelner Adressen oder XROM-
Codes.
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0001 CEA3 088 " H "
0002 CEA4 003 "C"
0003 CEA5 012 "R"
0004 CEA6 .013 "S"
0005 CEA' 101 "A"
0006 CEA8 2CC "^SET 13
0007 CEA9 0B3 JNC CEBF +16
0008 CEAA 31C R= 1
0009 CEAB 02E B=0 ALL
0010 CEAC 130 LDI S&X
0011 CEAD 006
0012 CEAE 0A6 AOC S&X
0013 CEAF 178 READ 5(M)
0014 CEB0 2E6 ?C/0 S&X
0015 CEB1 04B JNC CEBA +09
0016 CEB2 0EA COB R<

0017 CEB3 3CE RSHFC ALL
0018 CEB4 3CE RSHFC ALL
0019 CEB5 0EE COB ALL
0020 CEB6 37C RCR 12
0021 CEB7 0EE COB ALL
0022 CEB8 1A6 A=A-1 S&X
0023 CEB9 3BB JNC CEB0 -09
0024 CEBA 046 C=0 S&X
0025 CEBB 270 RAM SLCT
0026 CEBC 0EE COB ALL
0027 CEBD 23C RCR 2
0028 CEBE 268 WRIT 9(G))
0029 CEBF 278 READ 9(Q)

0030 CEC0 1D8 COM ALL
0031 CEC1 315
0032 CEC2 098 ?NCXQ 26C5
0033 CEC3 2EE ?C/0 ALL
0034 CEC4 381
0035 CEC5 00A ?NCG0 02E0
0036 CEC6 1D8 COM ALL
0037 CEC7 345
0038 CEC8 040 ?NCXY 10D1
0039 CEC9 130 LDI S&X
0040 CECA 007
0041 CECB 0E6 COB S&X
0042 CECC 278 READ 9(G))
0043 CECD 39C R= 0

0044 CECE 2E6 7ZM S&X
0045 CECF 05B JNC CEDA 40B
0046 CED0 058 G=C R;+
0047 CED1 3CE RSHFC ALL
0048 CED2 3CE RStFC ALL
0049 CED3 268 WRIT 9(G))
0050 CED4 051
0051 CED5 0B4 7NCXQ 2D14
0052 CED6 0E6 COB S&X
0053 CED7 266 C=C-1 S&X
0054 CED8 39B JNC CECB -0D
0055 CED9 02B JNC CEDE -f05
0056 CEDA 130 LDI S&X
0057 CEDB 020

Programmname;
d a r i n v e r s c h l u s s e l t :
Aufforderung zur Eingabe eines alphanumerischen
Str ings (z.B.: wie bei COPY)

Lauft gerade ein User-Code Programm?
wenn nicht: Sprung
akt iven Pointer auf 1 setzen
CPU-B loschen

Schleifenzahler (maximal 7 Zeichen darf ein Name
haben) nach CPU-A S&X
Namen aus Alpharegister nach CPU-C
Sind noch Zeichen des Namens vorhanden?
wenn nicht: Sprung
ansonsten: Zeichen in umgekehrter Reihenfolge an
die Zeichenkette in CPU-B anhangen
nachstes Zeichen in Posi t ion rucken

Zeichenkette in CPU-B um zwei Nybble nach links
rucken, um Platz fiir das nachste ASCI I-Zeichen
zu schaffen
Schleifenzahler dekrementieren und Sprung an den
Anfang der Schleife bis maximal 7 Zeichen ubertragen
Sta tusreg is ter anwahlen

umgedrehte Zeichenkette nach CPU-C
die le tz te i jberfluss ige Rotat ion ruekgangig machen
und im Statusregister Q ablegen
h ie r i s t de r E ins t i eg fu r d ie Funk t i on , wenn s ie
uber d ie Tas ta tu r au fgeru fen w i rd
Zeichenkette nach CPU-M; Einstiegsbedingung fur
das Herzstuck des Programms
"ASRCH" , danach habe ich das Programm benannt
Funktion gefunden?
wenn nicht:
Fehlermeldung
Ergebnis fur spateren Gebrauch in Sicherhei t br ingen

Alphareg is te r loschen

diesmal einen Schlei fenzahler fur die Ausgabe des
Funktionsnamens nach CPU-B
Funktionsname nach CPU-C
akt iven Po in te r au f Nu l l se tzen fu r spa teren
Datentransport nach CPU-G
wenn kein Zeichen mehr vorhanden, Sprung aus der
S c h l e i f e
Anfangsbedingung fiir "APNDNW"
nachstes Zeichen in Posi t ion rucken

Rest der Zeichenkette zuruckspeichern
"APNDNW": Zeichen im Alpharegister anhangen

Schleifenzahler nach CPU-C
und dekrementieren, wenn max. 8 Zeichen ubertragen
sind, dann wird d ie Schle i fe ver lassen und kein
Space mehr angehangt

Space
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0058 CEDC 058 G=C R;+ Anfangsbedingung und Rucksprung um
0059 CEDD 3BB JNC CED4 -09 Space anzuhangen
0060 CEDE 198 C=M ALL Ergebnis aus "ASRCH" nach CPU-C
0061 CECF 20C TSET 2 wem es sich um eine ROM-Adresse handelt:
0062 CEE0 05F X CEEB 40B dann Sprung zum nachsten Test
0063 CEE1 10E A=C /CL Kopie fur die Korrektur der Bytezahl nach CPU-A
0064 CEE2 05C R= 4 Nybble links von der Bytezahl anwahlen
0065 CEE3 042 C=0 R und loschen
0066 CEE4 IFA C=C+C M 3er Bitshift nach links
0067 CEE5 IFA C=C+C M
0068 CEE6 IFA C=C-tC M und anschlieBende Rotation um ein Nybble nach rechts
0069 CEE7 33C RCR 1 also ein Bitshift nach rechts
0070 CEE8 01C R= 3 die korrigierte Bytezahl anwahlen
0071 CEE9 0A2 AOC R und in die Funktionsadresse einsetzen
0072 CEEA 0AE AOC ALL das Ergebnis nach CPU-C
0073 CEEB 03C RCR 3 Rotation, sodaB die links stehende Bytezahl im

Exponenten von CPU-C steht
0074 CEEC 104 CLRF 8 ermoglicht die folgende Schleife zweimal zu durchlaufen
0075 CEED 1D8 COM ALL Ergebnis nach CPU-M
0076 CEEE 130 LDI S&X
0077 CEEF 003 Schleifenzahler fiir vierstellige Adresse
0078 CEF0 0E6 COB S&X nach CPU-B S&X
0079 CEF1 198 C=M PLL Ergebnis nach CPU-C
0080 CEF2 31C R= 1 Pointer auf Nybble links von der Bytezahl stellen
0081 CEF3 0D0 LD R 3 Zahl zum ASCII-Code erganzen (fur Ziffern 0..9)
0082 CEF4 3DC R=R+1 Pointer wieder auf die alte Stelle setzen
0083 CEF5 102 A=C R Ziffer nach CPU-A
0084 CEF6 056 C=0 XS
0085 CEF7 2A0 SETDEC Dezimalmodus, um einen moglichen Ubertrag auf die

zweite Stelle von rechts festzustellen (von 9 auf A)
0086 CEF8 226 C=C+1 S&X Test
0087 CEF9 266 C=C-1 S&X
0088 CEFA 362 ?Ps/C R hat sich nun die zweite Stelle durch einen Ubertrag
0089 CEFB 013 JNC CEFD +02 verandert? wenn nicht, wird die Korrektur der
0090 CEFC 226 C=C+1 S&X ersten Stelle ubersprungen
0091 CEFD 260 SETHEX fur die nachfolgenden Unterprogramme Hex-Modus
0092 CEFE 39C R= 0 Pointer auf Null setzen um fertiges ASCII-Zeichen
0093 CEFF 058 G=C R;+ nach CPU-G zu bringen; Einstieg fiir:
0094 CF00 051 "APNDNW"
0095 CF01 0B4 ?NCXR 2D14 Zeichen im Alpharegister anhangen
0096 CF02 198 CrM ALL Ergebnis wieder nach CPU-C um
0097 CF03 2FC RCR 13 die nachste Ziffer an die richtige Stelle zu rucken
0098 CF04 1D8 COM ALL und abspeichern nach CPU-M
0099 CF05 0E6 COB S&X Schleifenzahler nach CPU-C holen
0100 CF06 266 C=C-1 S&X und dekrementieren; wem alle Zeichen ubertragen
0101 CF07 34B JNC CEF0 -17 dann kein Rucksprung
0102 CF08 10C TSET 8 wurde der Schleifenblock zum zweiten mai abgearbeitet:
0103 CF09 107 X CF29 +20 dann Sprung
0104 CF0A 130 LDI S&X
0105 CF0B 020 Space
0106 CF0C 058 G=C R;+ Anfangsbedingung fur:
0107 CF0D 051 "APNDNW"
0108 CF0E 0B4 ?NCXQ 2D14 Space im Alpharegister anhangen
0109 CT0T 08C TSET 5 wem es sich nicht um eine Routine aus dem 12K-Betriebs-
0110 CF10 023 JNC CF14 +04 system handelt, dann Sprung
0111 CF11 130 LDI S&X
0112 CF12 046 HTMI fiir Mainframe
0113 CF13 043 JNC CF1B +08 nachsten Test iiberspringen
0114 CF14 24C TSET 9 wenn es sich nicht um eine M-Code-XROM-Funktion
0115 CF15 023 JNC CF19 +04 handelt, dann Sprung
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0116 CF16 130 LDI S&X
0117 CF17 040 "M"
0118 CF18 01B JNC CF1B +03
0119 CF19 130 LDI S&X
0120 CF1A 055 "U"
0121 CF1B 058 G=C R;+
0122 CF1C 051
0123 OF ID 084 ?NCXQ 2D14
0124 CF1E 20C TSET 2
0125 OF IF 053 JNC CF29 +0A
0126 OF 20 130 LDI S&X
0127 CF21 020
0128 CF22 058 G=C R;+
0129 CF23 051
0130 CF24 0B4 ?NCXQ 2D14
0131 OF 25 198 C=M ALL
0132 CF26 13C RCR 8
0133 CF27 108 SETF 8

0134 CF28 22B JNC CEED -3B
0135 CF29 2CC TSET 13
0136 CF2A 360 C RTN
0137 CF2B 2C9
0138 CF2C 042 ?NCG0 10B2

fur M-Code
nachsten Fal l uberspringen

fur Usercode
Kennbuchstaben nach CPU-G
und mit Hilfe von "APNDNW" im
Alpharegister anhangen
wenn es sich um eine RAM-Funktion handelt,
dann Sprung zum Programmende

ansonsten noch ein Space zur Trennung
vom Kennbuchstaben anhangen

mit "APNDNW"
Ergebnis aus "ASRCH" nach CPU-C um die XROM-
Nummer anzuhangen
Kennzeichnung dafur, daB der le tz te Schle i fenblock
zum zweiten mai durchlaufen wird
Sprung zum Schleifenanfang
wenn Usercode-Programm lauft,
dann Funktionsende

"AVIEW": Anzeige der fer t igen Zei le

Um aber zu zeigen, wie gut man mit
dieser Funktion "spielen" kann, z.B.:
Erstellen von trei zusammengestellten
Funktionslistings fiir die Dokumentation
eines Programms, habe ich folgendes
Beispielprogramm gemacht:
Es nennt sich "UCAT" und enthalt unter
numerischen Marken folgende Funktio
nen:
LBL 01: Erbffnen oder Anwahlen ei

nes ASCII-Files
02: Neuerstellen oder Einfiigen von

einem oder mehrerer Funk
tionsnamen

03: Ausgabe eines Funktionsli
stings ab der momentanen
Pointerposition

04: Verrucken einzelner Funktions
namen unter Angabe von alter
und neuer Positionsnummer

09: VergroBern des Files um ein
Register

10: FIX 2-Einstellung
Nummer 9 und 10 sind fiir die Bedienung
von Hand uberflussig, werden aber vom
Programm benotigt.
Ein Beispiel:
Das Programm wird uber XEQ "UCAT'
oder falls der Programmzeiger bereits
richtig steht, iiber XEQ 01, aufgerufen.
Es erscheint die Frage: "FNAME?" (3).
Daraufhin wird ein Filename eingege
ben. Existiert unter diesem Namen noch
kein File, wird er neu eroffnet, ansonsten
wird er nur zum Arbeitsfile gemacht (6-
16).
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Dann wird der Filetyp iiberpriift (17-34).
Wurde versehentlich der Name eines
Programm- oder Datenfiles angegeben,
erfolgt erneut die Aufforderung "FNA
ME?". Sie wird mit anderem Namen
beantwortet und fortgefahren. Ergibt die
Priifung, daB es sich um einen ASCII-
File handelt, zeigt der Rechner den Inte-
gerwert des momentanen Pointers an
(35-41) auBer, wenn er Null ist (42, 43),
also in der Regel bei Neuerbffnung des
Files.
Sonst wird, falls kein Eingriff von Hand
erfolgt, oder es sich um einen ASCII-File
mit anderem Inhalt handelt (I), die Posi
tion des letzten Eintrags markiert, der
aus praktischen Griinden immer ein Space
darstellt (kein Funktionsname).
Will man an die Liste neue Funktionen
anhangen, fahrt man mit R/S fort.
Zum Einfiigen gibt man die Einfiigeposi-
tion an und druckt dann R/S. Die Posi-
tionsnummern stehen iibrigens im Druk-
kerlisting ganz rechts (114-124).
Nunschaltetdas Programm den ALPHA-
Modus ein und erwartet nach dem Anhal
ten die Eingabe eines Funktionsnamens
(44-57). Dann wird mit R/S fortgefahren
(58-61).
Je nachdem, ob mit RESZFL der File
vergr6BertwerdenmuBte(125-132)oder
nicht, erscheint beim nachsten Anhalten
ein leeres ALPHA-Register oder der letz
te eingegebene Name. Das irritiert viel
leicht etwas, aber eine einheitliche An
zeige hatte das ohnehin schon reichlich

lange Programm noch langer gemacht.
Zum Beenden des Programms wird ein
mal R/S ohne Eingabe gedriickt.
Es erfolgt die komplette Ausgabe der
Funktionstabelle uber die ALPHA-Anzei-
ge oder, wenn angeschlossen, iiber den
Drucker (62-94).
Die Funktionstabelle laBt sich nun belie
big mit den Funktionen XEQ 01 bis 05 in
die gewiinschte Form bringen.

UFF ! Das war's I Bis auf weiteres und
happy programming.

81+LBL "UCfiT" 22 fiSTO X
H2+LBL 01 23 Rt
83 "FNflNE?" 24 X=V?
04 HON 25 GTO 14
05 STOF 26 Rt
06 "i- 27 ISG X
97 flSTO X 28 GTO 13
98 AOFF 29+LBL 14
09 E 38 RBN
18 SF 25 31 "HS"
11 CRFLAS 32 fiSTO X
12 FS? 25 •j-i S*l :"
* 7 » n 34 GTO 81
14 FS?C 25 35 RCLPT
15 IHSREC 36+LBL 02
16 RBN 37 FIX 8
17 1.9 38 INT
18+LBL 13 39 "P= "
19 RCL X 48 ARCL X
28 XROH 25,52 41 "I- ?"
21 Rt 42 X*8?
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43 PROMPT
44 CLfl
45 RON
46+LBL 15
47 SEEKPT
48 XROH 25,
49 7
58 -
-J i »•. \ u :

52 XEQ 89
53 RBN
54 E
55 i-
cc »--C ^7-J t - i . - r C j

59 INSREC
68 FS?C 23
61 GTO 15
62 AOFF
63 ABV
64 " FNC ADR. T
65 "I- XR"
66 AVIEH
67 CLX
68 SEEKPT
69 CLB
78 FC? 55
71 SF 21
72+LBL 83
73 SF 25
74 GETREC
75 FC?C 25
76 GTO 18
77 SF 25
78 XROM 17.. 16
79 FS? 55
88 XEQ 19
81 FC? 55
82 AVIEH
83 FC?C 25
84 CLB

87 GTO 83
88+LBL 18
89 FIX 2
98 FC? 55
91 CF 21
92 E

94 RTH
95+LBL 84
96 "STARTtZIEL"
97 PROMPT
98 XOY
99 SEEKPT

188 GETREC

181 SEEKPT
182 BELREC
183 XOY
184 SEEKPT
185 INSREC
186 RTH
187+LBL 85
188 "P?"
109 PROHPT
118 CLA
111 SEEKPT
112 BELREC
113 RTN
114+LBL 19
115 ALENG
116 15
117 -
118 X<8?
119 "I-
128 "r "
121 RBN
122 ARCL X
123 PRfl
124 RTN
125+LBL 89
126 RBN
127 E
128 CLfl
129 FLSIZE
138 +
131 XROH 25
132 ENB

28 EHBIRX
48 ASROOM
78 ASRCH
131 RESZFL

LR-Zerlegung
von Michael Schilli

168 Zeilen, 240 Bytes, SIZE 010 +
NP, HP-41 C

Jede Matrix M, die nach dem GauB-
Verfahren mit natiirlicher Pivotfolge be
handelt werden kann, laBt sich in der
Form

M = L*R

/ I
mit L = =

-P .R 0

schreiben.
Die obere Dreiecksmatrix R erhalt man
aus dem gauBschen Algorithmus mit
natiirlicher Pivotwahl; die untere Drei
ecksmatrix L aus den Quotienten aus
dem jeweiligen ersten relevanten Ele
ment einer Zeile und dem entsprechen
den Pfvotelement.
Z.B.:

0

1 0
a11 a12 a13
a(1) a (1) a (1)" 2 \ a 2 2 a 2 3

=
a (1)

a11
a <" a (D a <«a31 a32 a33

a VH a <2)
a3>^ a3£--P Z m P P n 0

~

a(1)312 a (1)313
a (2)a22 a (2)a23
0 a (3)a33

J

Klaus Huppertz
NievelsteinstraBe 30

4050 Monchengladbach 3

81+LBL "LR"
CLX STO 83 18 STO 81
STO 85 -BIH ?" PROHPT
STO 88 STO 82 STO 83
1 + STO 84 CF 29 "a"
ASTO 86 ":■ fiSTO 8?
-= ?" ASTO 88

22+LBL 88
RCL 88 STO 82

25+LBL 81
FIX 8 CLA ARCL 86
RCL 84 RCL 83 -
ARCL X ARCL 8? RCL 84
RCL 82 - ARCL X
ARCL 83 PROHPT
STO INB 85 ISG 85 ABV
BSE 82 GTO 81 BSE 83
GTO 88 TONE 9 RCL 88
1 - STO 88

52+LBL 82
RCL 89 1 + RCL 88
BSE X 1 E3 / STO Z +
STO 86 STO 82 CLX
RCL 89 + STO 8?
STO 83

69+LBL 83
RCL 83 STO 8? RCL 06

RCL 88 * RCL 81 + +
ENTERt RCL INB X
RCL 89 RCL 88 *
RCL 89 + RCL 81 +
RCL INB X XOY RBN /
STO INB Y STO 84
ISG 87 XOY INT ISG X
ABV STO 85

99+LBL 84
RCL INB 85 RCL 81
RCL 87 + RCL 89
RCL 88 * + RCL IHB X
RCL 84 * XOY RBN -
STO IHB 85 ISG 85 ABV
ISG 87 GTO 84 ISG 86
GTO 83 1 ST+ 89
BSE 88 GTO 82

125+LBL 87
SF 21 RCL 88 STO 82
STO 83 1 + STO 84
RCL 81 STO 85

135+LBL 85
RCL 88 STO 82

138+LBL 86
FIX 8 RCL 82 RCL 83 -
-R- X>8? -L- RCL 84
RCL 83 - ARCL X "\-:m
RCL 84 RCL 82 -
ARCL X -F=- FIX 5
ARCL INB 85 AVIEH
ISG 85 ADV BSE 82
GTO 86 BSE 83 GTO 85
BEEP GTO 87 ENB

Michael Schilli
DaucherstraBe 2
8900 Augsburg

Fortsetzung von Seite 27
Codierungstheorie

655*LBL 27
656 "FEHLER: P"
657 FIX 0
658 RCL 00
659 RCL 12
660 +
661 ARCL X
662 "1>P"
663 ARCL 00
664 PROMPT
6 65 END

( I , » « 1 ! ) Michael Schilli
DaucherstraBe 2
8900 Augsburg
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Serie 40

Geschwindigkeitsmessung
Mit Speicherung des MeOzeitpunktes
von Dr. G. Heilmann

98 Zeilen, 217 Bytes, 31 Regs., HP-41
CX, TIME
Das Programm miBt die Geschwindig-
keiten von Objekten iiber einefeste MeB-
strecke in km/h. Zeitpunkt des Endes
jeder Einzelmessung und die mittlere
Geschwindigkeit imZeitintervallderMes-
sung werden im ASCII-File Q abgelegt.
Die MeBzeit sollte fur ausreichende Ge
nauigkeit 3 sec nicht unterschreiten. Etwa
45 Messungen konnen nacheinander er-
faBt werden. Uberlauf von Q fiihrt zur
Meldung: END OF FL. Dann, oder nach
AbschluB einer MeBreihe gibt

XEQE
bei angeschlossenem Drucker eine Liste
nach Abb. 1 aus.

Messung moa 16.16. 1989

Zeit kfi/.h

14:41 bt. -j
14:41 r7 7

14:46 r i 7

14:47
14:48 76.7
i 1 . r--i *r - JL 45.3
14:54 J-Ji i

14:54 56.5
1 a! . £T!T14:35 61.4
14:56
14:57 77 9

14:58 67.2
15:88 88.6
15:82 77.4
15:82 7*> cl i . J

15:63 66.9
15:85 54.5
15:86 59.1
15:86 69.1
15:67 51.8
15:89 67.7
15:11 56.6

V(fiittel) 62.1

Abb. 1

XEQSX
startet das Programm und weist SX
der Taste B zu

1.1 KM?
fordert zur Eingabe der Lange der
MeBstrecke in KM auf
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1.2 R/S
eserklingtein kurzes Signal und die
eingegebene Lange der MeBstrek-
ke erscheint im X-Register.

2. Der Rechner ist meBbereit.
0.0

2.1 Messung starten:
R/S

2.2 Messung beenden:

R/S
Nach etwa 0,5s erscheint die gemesse-
ne Geschwindigkeit in km/h ohne Benen-
nung mit einer Nachkommastelle. Nach
weiteren 0,5s ertont ein Signal. Der
Rechner ist wieder meBbereit. Nach 2.

3. In einer MeBreihe kann man wah
rend einer Messung:

3.1 den Rechner ausschalten und vor
dem Ende der erwarteten MeBzeit
wieder einschalten,

3.3 beliebig das Tastenfeld benutzen
(die Stoppuhr muB unberuhrt blei
ben, der Zeiger im erweiterten Spei
cher und der Inhalt von ROO, die
Lange der MeBstrecke in km, miis
sen vor dem Ende der MeBzeit wie-
derhergestellt werden),

3.4 Bereitschaft zur Beendigung der
Messung (bei 3.3 nach Riickkehr
ins Programm SX) bringt
XEQC
m it Anzeige der MeBstrecke. Weiter
nach 2.

4. In einer MeBreihe kann die Lange
der MeBstrecke geandert werden:

4.1 XEQ A
und nach 1.1

4.2 dieLangederMeBstrecke von Hand
in ROO eingegeben werden.

5. Das Programm HG ist zur graphi-
schen Aufbereitung der gemesse-
nen Daten fiir eine Uberwachung
des innerdrtlichen Verkehrs gedacht
und benutzt eine Idee von Ronald
Gordon, PPC-Club (Vol.7,Nr.9,S.17),
abgedruckt in S. Dearing 'Tips, Tricks,
Routinen fiir Taschenrechner der
Serie HP-41', Heldermann, Berlin
1984, S. 138.

6. Fehlerbetrachtung:

Das Programm SX ist auf schnellstmbg-
liche erneute MeBbereitschaft ausgelegt
und verzichtet deBhalb auf zusatzliche
Ausgaben (z.B. Einheiten). Die Zeitmes

sung verursacht auBer durch die person
lichen Gleichung des Beobachters einen
systematischen Fehler von <0,1s. Der
MeBfehler fur die Zeit wird also zwischen

H i s t o ^ r a f t t - i

kft/h
bis
5 8 I l l i i l I l l I i I ! ! i l S i i i i i
5 5 i i i S I I I ! i I I I I ! l i ! i i i f
6 8 fl l i fi l I I i l l l l i fi
6 5 i i l l l i l l l i i l
7 0 11 i l fi l
751111111
86JII
851
99
951
und daruber

Abb. 2

0,2s und 0,4s liegen. Fiir Geschwindig-
keitsmessungen mit weniger als 10%
Fehler sollte die MeBstrecke so gewahlt
werden, daB bei der Geschwindigkeit,
die am wichtigsten erscheint, die MeB
strecke in mindestens 5s zuriickgelegt
wird.

7. SchluBbemerkung.
Wer keinen Lesestift besitzt, der mbge
groBe Buchstaben fiir die kleinen einge
ben.

Programmteil E:
Die Ergebnisse konnen auch ohne Druc
ker durch geeignete Anderungen dieses
Programmteiles vom Rechner ausgege
ben werden, etwa wie im Beispielpro-
gramm, das am bequemsten als Ersatz
ab Zeile 042 von SX eingegeben wird.

01 *LBL "SX" 14 FIX 1
02 SF 27 IS STOPSW
0 3 7 IB "KM?"
04 PSIZE 17 PROMPT
05 "SX" 18 STO 00
06 12 19*LBL C
07 PASN 20 VIEW ©0
08 "Q" 21*LBL 00
09 70 22 CLX
10 SF 25 2 3 SETSW
1 1 PURFL 24 TONE P
12 CRFLAS 2 5 STOP
13*LBL A 2 6 RUNSW
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27 STOP 89 ADV 48 CF 12 110 127
28 STOPSW 90*LBL 03 49 " km /h " 111*LBL 07
29 TIME 91 SF 00 50 ACA 112 ACCOL
30 CLA 92*LBL 04 51 PRBUF 113 DSE Y
31 ATIME 9 3 " " 5 2 " b i s " 114 GTO 07
32 APPREC 94 ACA 53 ACA 115 PRBUF
33 RCL 00 95 FS?C 00 54 PRBUF 116 ISG 00
34 RCLSW 96 GTO 04 55 10 117 GTO 04
35 HR 97 ADV 56*LBL 02 118 "und darOber "
36 / 98 END 57 RCL IND X 119 ACA
37 VIEW X 58 RCL 00 120 PRBUF
38 CLA 59 XOY? 121 END
39 ARCL X 60 XOY
40 APPREC 61 STO 00
41 GTO 00 62 RCL Z
42*LBL E 01*LBL "HG" 63 DSE X
43 "Q" 02 1 1 64 GTO 02 01*LBL E
44 CLX 03 PSIZE 65 1.01 02 SF 2 1
45 SEEKPTA 04 SF 25 66 154 03 SF 25
46 ADV 05 CF 29 67 RCL 00 04 FIX 1
47 CLA 06 F IX 0 6 8 / 0 5 " Q "
48 " Messung von " 07 CLX 69*LBL 03 06 CLX
49 FIX Ei 08 "Q" 70 ST* IND Y 07 SEEKPTA
50 DATE 09 SEEKPTA 71 ISG Y 08*LBL 01
51 ADATE 1 0 E 2 72 GTO 03 09 GETREC
5/ PRA 11 1 /X 73 1.01 10 FC? 25
53 XEQ 03 12 CLRGX 74 STO 00 1 1 RTN
5 4 " Z e i t "
55 ACA

13*LBL 00
14 GETREC 75*LBL. 04

76 45

12 ASTO X
13 GETREC

15 EC? 2 5 14 ANUM56 14 77 RCL 00
57 SKPCHR 16 GTO 01 78 INT

15 XOY

58 " km /h " 17 GETREC 7 9 5
16 CLA

59 ACA 18 9 80 *
17 ARCL X

60 ADV 19 ANUM 81 + 18 XOY

61 XEQ 03 20 50 82 CLA 1 9 " > "

62 "REG 01 2 1 - 83 ARCL X 20 ARCL X

63 CL" 22 5 84 ACA 21 AVIEU

64 SF 2.5 2 3 / 85 RCL IND 00 22 GTO 01

65 FIX 1 24 INT 86 RCL X 2 3 END

66*LBL 01 ZS XMY"? 87 7 Dr. G. Heilmann
67 GETREC 2 6 X O Y 88 XOY? 5408 Seelbach
68 FC? 25 27 X<=0? 89 SF 00
63 GTO 02 2 8 CLX 90 MOD B = =

70 ACA 29 ENTER'1 91 XOY = | | j ^ = = ~ ^ —

71 GETREC 30 SIGN 92 LASTX _ ^ _ _ a a a a a a a a l a a a a !

72 18 31 + 9 3 / C « p ^ ^ a — g

73 ALENG
74 -

32 ISG IND X
3 3 " "

94 LASTX
95 FS?C 00

75 SKPCHR 34 RCL IND X 96 ST+ Z
76 ACA 35 RCL 00 97 SIGN mHI sE s= sfl
77 ADV 36 X<=Y? 98 - ■o = 1 = 1 — ° =
78 ANUM
79 " +

37 XOY
38 STO 00

99 INT
100 XO0? fS fH !=f 1=

80 GTO 01 39 GTO 00 101 GTO 06 ^^= MM— ^J^= "—
8I*LBL 02 40*LBL 01 102 31 e^= Sl= i ? j l i= ™===
82 XEQ 03 41 SF 12 103*LBL 05 ^= ^Hj ^m 41
8 3 " V ( M i t t e l ) " 42 "H i s tog ramm" 104 ACCHR ^ = ^ s ^ = ^ =
84 ACA 43 ACA 105 DSE Y " = " = = " a a = « =

85 8 44 PRBUF 106 GTO 05 | =B 8 °= § |
86 SKPCHR 4 5 " " 107 RDN « = = = ^ I s „ l = „ ^ s
87 MEAN
88 ACX

46 ACA
47 PRBUF

108*LBL 06
109 XOY S I ■ ■ ■ l l
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Serie 40

Einfaches Navigationsprogramm DE
mit Anlauforten in ASCII-Files
von Dr. Heilmann

455 Zeilen, 777 Bytes, 111 Regs.,
HP-41 CX, optional MM

Wie schon in der Uberschrift erwahnt be
steht die Besonderheit des Programmes
darin, daB die Namen und Koordinaten
von Orten auf der Erde in ASCII-Files
abgelegt werden. Diese Orte (z.B. die
einer Reise) und deren Koordinaten
konnen dann der Reihe nach oder in
beliebiger Reihenfolge abgefragt werden.
Das Programm errechnet fiir Orte A und
B, deren geographische Koordinaten
nacheinander eingegeben worden sind:

a) Die GroBkreisentfernung (der GroB
kreis ist kiirzeste Verbindung zweier
Punkte auf einer Kugel) unddieKurs-
winkel (beim Durchlaufen eines GroB-
kreises andert sich der Kurswinkel)
von A in Richtung B in A und umge
kehrt.

b) Die Entfernung auf der Loxodrome
(die Loxodrome ist Verbindung auf
der man auf einer Kugel mit festem
Kurs von A nach B gelangt) und die
Kurswinkel von A in Richtung B in A
und umgekehrt.

Konventionen:

Die Entfernungsangaben konnen wahl
weise in Kilometer (km) -Flag 03 ge
loscht- oder in Seemeilen (sm) -Flag 03
gesetzt- erfolgen.
Die Kurswinkel werden in dezimalen Grad
von Norden uber Osten von 0° - 360°
eingeben.

Geographische Koordinaten bei der Ein
gabe in Grad, Minuten, Sekunden. Breite
von Siiden nach Norden -90° < B < 90°,
Lange von Osten nach Westen -180° < L
< 180°. Singularity (B=90) fiihrt zur
Fehlermeldung NONEXISTENT.
Eine ausgewahlte Anzahl von Orten las
sen sich mit ihren Koordinaten durch das
Hilfsprogramm O abspeichern.

Anwendung:
1.1. Das Programm O starten

X E Q O A N Z . - O RT E ?

Es werden die ASCII-FilesO und Kange-
legt.
Anzahl der Orte fiir die Grundaustattung
des HP-41 -CX mit erweiteitem Speicher
geloscht 106, bei zwei X-Memory 511.
1.2. ORT?

Ortsnamen eingeben. Nur die ersten vier
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Zeichen werden gespeichert.
R/S

1.3.a. Geographische Breite
ENTER

geographische Lange.
(Bogensekunden bleiben unberiicksich-
tigt!)
1.3.b Meldung NO ROOM, nicht genu

gend Speicherplatz fiir K.
Mit CAT4 uberpriifen, wieviel Platz O

belegt. Dann die gleiche Anzahl Register
fiir K reservieren. Dazu weniger Orte
vorsehen oder andere Files loschen.
Zuriick nach 1.1.

1.4. a. R/S
wie 1.2.

1.4.b. R/S
(Zahl)

Eingabe beendet.
Das Hilfsprogramm P druckt die Inhalte
der Files O und K aus.

2 . X E Q P

Es werden abwechselnd die ersten vier
Zeichen des eingegebenen Ortes und
dessen Koordinaten in aufeinanderfol-
genden Zeilen ausgedruckt.

3. Das Hauptprogramm DE starten.
XEQDE
B,L,0 c->a FOO geloscht

Flag 00 geloscht: die erste Ortsangabe
fehlt.

Es gibt an dieser Stelle drei Moglichkei
ten die Koordinaten einesOrteseinzuge-
ben:

3.1.1. Aus den angegebenen Orten ei
nen aussuchen:

XEQ B ORT?

Den Namen eines gespeicherten Ortes
eingeben
3 . 1 . 2 . a . R / S

nach 4.

3 . 1 . 2 . b . R / S
NONEXISTENT
XEQ A
nach 3.

3.1.3. Die eingegebenen Orteder Reihe
nach abfragen (c fiir cntinue)
XEQ a

Die ersten vier Zeichen des Ortsnamen
erscheinen. Danach 4.

4 . B . L . O
c->b
FOO gesetzt

Der nachste Ort kann eingegeben wer
den.

4.1.1. wie 3.1.1.

4.1.2.a. wie 3.1.2.a., aber nach 4.

4.1.2.b. wie 3.1.2.b., aber XEQ F
nach 3.

4.1.3. wie 3.1.3., aber XEQ b nach4.

5. Menii zur Abfrage der errechne-
ten GroBen mit Hinweis zur Fort
setzung zum nachsten Ort: (B,L,0)
B.L.O
e Z
- L

ezMund-zMkennzeichnen die Entfernung,
Kurswinkel hin und Kurswinkel zuruck,
wieeingangs beschrieben, in dieser Rei
henfolge auf den Tasten C,D,E (GroB
kreis) und umgeschaltet c,d,e (Loxodro
me).
Fiir den Ubergang zum nachsten Ort
nach 3. zuruck.

81+LBL "BE" ■37 HR
02 XEQ 16 OO EHTERt
03 PI 29 XO 84
04 R-D 38 STO 00
85 STO 17 31 'Ja vy

06 EHTERt 70■JL. RCL 14
0? + 7 7 P-R
08 STO IS 34 X=8?
09 4 35 SF 99
18 / 36 XO 06
11 STO 16 37 STO 82
12+LBL fi 38
13 SF 00 39 XO 07
14+LBL F 40 STO 03
15+LBL 00 41 FS?C 88
16 "B,L 0 c - ) b " 4 2 GTO 88
17 FS? 00 43 RCL 17
IS "BA 0 r . - U " 4 4 RCL 81
19 PROHPT 45 RCL 85
20+LBL 15 46 -

21 FC''C 22 47 X*8?
22 GTO 00 48 GTO 17
23 HR 49 RCL 88
24 KO 05 58 RCL 84
25 STO 81 51 -

26 XOY 3d X<8?
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53 SF 01 115 --c=' 177 / 239 RCL 83 381 SF 25 363 FS?C 02
54 STO 88 116 RCL 13 178 STO 11 240 * 382 "0" 364 CHS
55 STO 11 117 GTO 18 179 ATAN 241 - 383 SEEKPTA 365 FS? 84
56 CLX 118+LBL E 130 X<0? 242 Rt 384 FC? 25 366 ACX
57 EHTERt 119 ■-*=' 131 XEQ 83 243 RCL 02 385 GTO a 367 FS?C 81
58 RCL 17 120 RCL 18 132 RCL 17 244 XEQ 10 386 GETREC 368 GTO 06
59 FS?C 81 121+LBL 18 133 XOY 245 FS? 01 387 6 369 FS? 04
68 XOY 122 RCL 18 184 + 246 - 388 ALENG 378 GTO 18
61 STO 89 123 HOB 135 XEQ 18 247 STO 89 389 XOY? 371 SF 22
62 STO 12 124 FIX 1 186 RCL 11 243 Rt 318 "b..." 372 GTO 15
63 XOY 125 ARCL X 187 Xt2 249 RCL 83 311 ASTO L 373+LBL 18
64 STO 18 126 "F GRAB" 188 RCL 14 258 RCL 18 312 "...." 374 PRBUF
65 STO 13 127 AVIEH 189 + 251 RCL 87 313 ARCL L 375 RTN
66+LBL J 128 RTH 198 SQRT 252 * 314 8 376+LBL "0"
67 "BtL 0 c i -I 129 GTO J 191 RCL 88 253 - 315 AROT 377 XEQ 16
68 PROHPT 138+LBL 81 192 RCL 84 254 Rt 316 ASHF 378 "ANZ. ORTE?"
69 GTO J 131 CHS 193 - 255 RCL 86 317 AVIEH 379 PROHPT
78*LBL 16 132 RCL 18 194 ABS 256+LBL 10 318 GTO 18 388 STO 80 425 FC?C 22
71 CLX 133 + 195 * 257 * 319+LBL B 381 4 426 GTO 88
72 XOF 134 FC?C 81 196 STO 11 253 / 328 "0" 382 * 427 XOY
73 CF 22 135 SF 01 197 RTN 259 ACOS 321 CLX 383 RCL X 428 CLA
74 CF 23 136 RTH 198+LBL 82 268 RCL 18 322 SEEKPTA 334 252 429 SF 81
t c r r 9 7u or cs 137+LBL 17 199 RBN 261 XOY 323 XEQ 19 385 / 438+LBL 09
76 CF 29 133 X<8? 200 COS 262 RTN 324*LBL 85 386 INT 431 X<0?
77 jui l £0 139 SF 81 201 * 263+LBL 19 325 POSFL 387 LASTX 432 SF 08
78 PSIZE 148 ABS 202 R-B 264+LBL 84 326 X<8? 388 FRC 433 ABS
79 SIGH 141 X>Y? 203 STO 11 265 "ORT?" 327 SF 99 389 X*0? 434 RCL 14
88 STO 14 142 XEQ 81 204 RBN 266 AOH 328 EHTERt 390 SIGN 435 +
81 E2 143 STO 88 205 RCL 16 26? PROHPT 329 FRC 391 + 436 EHTERt
82 STO 15 144 D-R 286 + 268 AOFF 338 E3 392 + 437 INT
83 RTN 145 XEQ 18 287+LBL 18 269 FC?C 23 331 ST* Y 393 RCL 14 433 XTOA
84+LBL c 146 XEQ 18 208 LASTX 278 GTO 84 332 XOY 394 + 439 -
85 "d= " 147 FC?C 81 209 FS? 81 271 "F..." 333 4 395 7 448 RCL 15
86 RCL 11 148 - 218 XOY 272 ASTO L 334 HOB 396 / 441 *
87 GTO 18 149 STO 18 211 FS?C 82 273 -...." 335 X=0? 397 INT 442 LASTX
38+LBL C 158 GTO J 212 XOY 274 ARCL L 336 GTO 10 398 LASTX 443 FS?C 88
39 "«= ■ 151+LBL 18 213 STO 12 275 3 337 RBN 399 FRC 444 SIGH
98 RCL 08 152 FIX 1 214 XOY 276 AROT 338 1/X 488 X*8? 445 +
91♦LBL 10 153 RCL 88 215 STO 13 277 ASHF 339 + 401 SIGN 446 XTOA
92 FS? 03 154 RHB 216 RTN 278 RTH 348 SEEKPT 402 + 447 XOY
93 60 155 RCL 04 217+LBL 83 279+LBL a 341 GTO 85 403 SF 25 448 FS?C 81
94 FC? 03 156 RHB 218 SF 02 238 CLX 342+LBL 18 404 "0" 449 GTO 89
95 111.2 157 X=Y? 219 RCL 18 281 FS?C 84 343 "K" 405 PURFL 450 APPCHR
96 * 158 GTO 82 228 + 282 RTH 344 Rt 406 CRFLAS 451 FC? 25
97 FIX 8 159 RCL Z 221 RTH 283 GTO 18 345 SEEKPTA 407 SF 25 452 APPREC
98 ARCL X 168 RCL 88 222+LBL IS 234+LBL "P" 346 GETREC 408 "K" 453 BSE 08
99 FS? 83 161 RCL 84 223 RCL 88 285 XEQ 16 347 SF 01 489 PURFL 454 GTO 87

188 "h SH" 162 RCL 16 224 COS 286 SF 84 343+LBL 86 418 CRFLAS 455 EHB
101 FC? 83 163 ST- Z 225 RCL 82 287 FIX 2 349 ATOX 411+LBL 07
102 "!- KH" 164 - 226 RCL 86 288 4 358 EHTERt 412 SF 25
183 flVIEM 165 Rt 227 * 289 E3 351 SIGN 413 "0"
184 RTH 166 SIGN 228 * 298 / 352 - 414 RCLPTA
185 GTO J 167 ST+ X 229 RCL 83 291 CHS 353 ATOX 415 XEQ 19
106+LBL d 163 ST/ Z 238 RCL 07 292 STO 19 354 RCL 15 416 APPCHR
107 "c= ■ 169 / 231 * 293+LBL b 355 X>Y? 417 FC? 25
108 RCL 12 178 TAH 232 + 294 4 356 SF 82 418 APPREC
189 GTO 10 171 XOY 233 STO 10 295 E3 357 FS? 82 419 SF 25
118+LBL B 172 TAN 234 ACOS 296 / 358 SIGN 420 "K"
111 '_= * 173 / 235 STO 88 297 RCL 19 359 - 421 RCLPTA
112 RCL 89 174 RCL 14 236 SIH 298 + 368 RCL 15 422+LBL 08
113 GTO 18 175 - 237 RCL 87 299+LBL 18 361 / 423 "B,L?"
114+LBL e 176 LN1+X 238 RCL 18 388 STO 19 362 + 424 PROHPT
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Agent 0028
Licence tO piep von Ralf Pfeiffer
Fur Geheimdienste und Steuerfahnder
beginnen schlechte Zeiten, denn die Pro
gramme CODE, DCD (DeCoDe) und
KRYPT verschlusseln jeden Text nach
einer Methode, die der franzosische
Kryptograph Blaise de Vigenere im 16.
Jahrhundert erfand. Das Prinzip war ein
fach, aber wirkungsvoll, und ist so ahnlieh
aus der Mathematik bekannt: Man nimmt
eine Zahl (die Nachricht) addiert eine
zweite (den Schliissel) hinzu und erhalt
eine neue Zahl, aus der man die erste nur
mit dem Schlussel erhalt. Buchstaben
ordnet man daher Zahlen zu, wie 1 fiir A
und 26 fur Z. Kommt man bei der Addition
von Buchstaben iiber 26 hinaus, wird 26
abgezogen (Addition ohne Ubertrag),
z.B. D+Y = 4+25 = 29-26 = C. Umgekehrt
wird beim Dechiffrieren verfahren, der
Schliissel wird jetzt zum Code abgezo
gen, falls Null oder eine negative Zahl
iibrig bleibt, wird 26 addiert, z.B. C-Y =
3-25 = -22+26 = D.
Normalerweise wahlt man einen Schliis
sel, der kurzer ist als der Klartext, und
"streckt" ihn dann durch Wiederholung,
z.B.:
Klartext:

ALLESNEUMACHTDERMAI
Schliissel:

ROSEROSEROSEROSER0S
Code:

SAEJKCXZEPVMLSXWEPB
Je mehr Zeichen der Schliissel (hier RO
SE) hat, desto schwieriger ist der Code
zu knacken. Hat der Schlussel nur ein
Zeichen soergibtsich ein Sonderfall, eine
Verschliisselung die schon Julius Casar
benutzte, und als Versatzverfahren be
kannt ist.
KRYPT ubernimmt die Addition bzw. die
Subtraktion von Buchstaben. Eigentlich
ware das ganz einfach: Zwei Strings glei
cher Lange und XOR verknupft sie auf die
gewiinschte Art. Leider kommen dann
Zeichen heraus, die nicht iiber die Tasta
tur eingegeben, oder im Display ange
zeigt werden konnen. Daher definiert der
String in Zeile 2-3 die Zeichen, die in den
Schlussel, Klartext und Code enthalten
sein diirfen, andere Zeichen werden
falsch iibersetzt. KRYPT erlaubt es, die-
sen String um beliebige Zeichen (z.B.
Kleinbuehstaben) zu erweitern oder kur
zen (z. B. Zahlen raus), oder die Reihen
folge zu andern. Das Ver- und Entschliis-
seln klappt jedoch nur wenn jeweils der
gleiche String im Programm verwendet
wurde.
Die Bedienung ist einfach: CODE ver-
schlusselt und DCD entschliisselt. Beide
erwarten in Ebene 1 den Schlussel und
Klartext bzw. den Code in Ebene 2. In

Ebene 1 geben beide Programme dann
das Ergebnis ihrer Bemuhungen aus.
KRYPT ist dabei "nur" ein Unterpro
gramm. Wer genaueres iiber Kryptologie
wissen will, kann in SPEKTRUM DER
WISSENSCHAFT 12/88 s.8-11 und 1/89
s.6-10nachlesen.
Weil nur frische Nachrichten interessant
sind,verwandelt MCOD (MorseCODer)
beliebige Texte (auch verschlusselte) so
fort in Morse-Signale um. MDCD (Morse-
DeCoDer) entschlusselt sie wieder und
MKEYistein interaktives Programm, wel
ches auf Tastendrucke wartet und sofort
piepst. Ubersetzt werden alle Zeichen,
die der String in Zeile 5-7 enthalt. Alle
anderen Zeichen (auch SPACE) erzeu
gen bei MORSE eine kurze Sendepause,
bei MKEY halt das Programm an. Zwei
Zeichen haben eine besondere Bedeu
tung: * steht fiir "Anfangszeichen" und #
fiir"SchluBzeichen", eine Konvention, die
sich Btx-Benutzer leicht merken konnen,
Nummer oder Name des anderen Teil
nehmers beginnen ja ebenfalls mit * und
enden mit #.
Im ubrigen gelten die bekannten Regeln,
Strich ("lang") dauert dreimal langer als
Punkt ("kurz"). Zwischen den Elementen
eines Buchstabens ist fiir die Dauer eines
Punktes Pause, zwischen Buchstaben 2
Punkte Pause und zwischen Worten (z.B.
durch SPACE getrennt) 5 Punkte. in
MCOD und MKEY kann man das durch
die Konstante in Zeile 1 (Zeit in Sekun
den) andern. Etwas schwierig ist die Her
stellung des Strings in Zeile 2-4 in alien
Programmen. Die Zeichen im String ha
ben alle Dezimalwerte iiber 128, so daB
der Ausdruck sofort lesbar ist. Dennoch
gibt eine Tabelle diese Dezimalwerte im
einzelnen an. Der String kann mit CHR
zusammengesetzt werden, nach EDIT
fugt man vor ihm ein Programmbegren-
zungszeichen ein (dieses Zeichen habe
ich bereits in PRISMA 88.4.37 beschrie
ben) und fahrt hinter ihm mit dem Rest
des Programmes fort. Wird ein Buchsta
be in ein Morsezeichen ubersetzt, suchen
MCOD und MKEY dessen Position im
String der Zeilen 5-7. Mit dieser Nummer
holen sich die Programme das Zeichen,
welches im String der Zeilen 2-4 die glei
che Position belegt. Dessen Zahlenwert
ist eine Zahl zwischen 129 und 255.
Betrachtet man diese als Binarzahl, dann
steht ganz links eine 1. Von hier sucht das
Programm nach rechts die nachste 1, und
liest dann alle folgende Bits (in umge
kehrter Reihenfolge) als "kurz" (=0) oder
"lang" (=1). Entsprechend umgekehrtver-
fahrt MDCD.
Die Prozedur ist deshalb so aufwendig,
weil ein Morsesignal eigentlich aus einer

6 Bit-Zahl besteht, die je Bit 3 Zustande
kennt: Kurz, Lang und weder-noch. In
den Programmen tauchen auBerdem
noch die Befehle MEM DROP auf. Nor
malerweise raumt der 28 von Zeit zu Zeit
selbstandig sein RAM auf, was zu einer
kleinen Reaktionspause fiihrt. Gleiches
passiert bei MEM, und damit es wahrend
der Ausgabe eines Zeichens keine uner-
wartete Pause gibt, lost das Programm
dieses RAM-Packing planvoll aus.
MCOD erwartet in Ebene 1 einen String,
der dann in piepsen ubersetzt wird.
MKEY dagegen, erfordert keine Einga
ben sondern lauert auf Tastendrucke, je
denfalls solange kein unbekanntes Zei
chen betatigt wird. MCOD lauft in einer
Endlosschleife und erwartet einen Punkt
(.) fur "kurz" und einen Minus (-) fur "lang",
jedes andere Zeichen bedeutet (einmal
gedruckt) eine kurze Sendepause und
das Ende des Zeichens oder (zweimal
gedriickt) ein Leerzeichen (SPACE).
MDCD laBt sich nur mit ON beenden.
An zwei weiteren BEEP-Funktionen ar
beite ich noch:
Zu einem Telefonanrufbeantworter mit
Fernabfrage gehort ein kleines Kastchen,
mit dem man das treue Gerat durch das
Telefon anpiepst, worauf es die Anrufe
vorspielt. Das Startsignal konnte auch ein
HP-28 geben. Zum anderen piepsen
auch TELEFAX-Gerate (Fernkopierer) in
das Postnetz, damit das Empfangsgerat
eine Kopie des Orginals im Sendegerat
erstellt. Der aktuelle G-3 Standard (9600
Baud) iiberfordert sicher den HP-28S
aber auch bei dem alteren G-2 Standard
zeigten sich die Marktfiihrer im FAX-Bu-
siness auBerordentlich kooperationsun-
willig. Da inzwischen auch die Post mit
der standrechtlichen Entladung meiner
Batterien gedroht hat, werde ich sicher
lich erst in der April-PRISMA uber meine
Erfolge berichten konnen.
In den Kurzmeldungen in PRISMA
89.4.44 stand etwas iiber ein Programm,
welches Polynome in algebraischen Ob
jekten auflost. So ahnlieh arbeitet auch
GLN welches Polynome bis 4. Grades in
seine Linearfaktoren zerlegt. Das Pro
gramm erkennt nicht, ob das algebrai
sche Objekt ein echtes Polynom ist (oder
z.B. ein SIN(x) enthalt), sondern ver
sucht, iiber die Taylorreihe (also wie
TAYLR) ein Naherungspolynom zu fin
den, und dessen Nullstellen zu bestim
men, die dann grobe Naherungen oder
ganz unbrauchbar sind.
Die algebraischen Objekte durfen nur ab-
leitbare Funktionen verwenden, und au
Ber x keine Namen enthalten. GLN er
laubt =, jedoch bringt der Rechner alles
auf die Form '...=0' und entfernt das =0
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aus dem Ergebnis. Das Programm erwar
tet in Ebene 1 ein beliebig sortiertes alge-
braisches Objekt, und ersetzt es durch
das Produkt seiner (maximal 4 reellen
und/oder komplexen) Linearfaktoren
und (sofern nicht 1) dem Koeffizienten
der hochsten Potenz. Die benotigten Un
terprogramme GL2, GL3und GL4 stehen
in PRISMA 89.4.35 wobei GL3 und GL4
ausdriicklich nicht fur Polynome mit kom
plexen Koeffizienten geeignet sind - kom
plexe Nullstellen finden die Programme
naturlich. Keine algebraischen Objekte
verarbeitet das Programm BINOM. Es fin

det lediglich die n reellen/komplexen Null
stellen einer Gleichung der Form

x exp n + a = 0
wobei n (in Ebene 2 eingegeben) ganz-
zahlig positiv und a (in Ebene 1) nicht Null
sein sollte. Nach BINOM sind die Einga
ben verschwunden und die ersten n
Stackebenen mit den Losungen gefullt.
Die Programme MAXL und MINL suchen
den groBten bzw. den kleinsten Wert ei
ner Liste, die entweder Strings oder reelle
Zahlen enthalt. Durch den Bug einiger
(aller?) 28C Versionen konnen die Pro

gramme bei Strings mit gleichen An-
fangsbuchstaben versagen.
Die Programme REV (REVerse), REVL
(REVerse Ust) und REVA (REVerse Ar
ray) drehen die Reihenfolge im Stack, in
Listen oder Arrays um. Fur den Stack
verlangt REV in Ebene 1 die Anzahl der
umzukehrenden Stackebenen (also ge
nau wie ROLL oder DROPN), REVL er
wartet in Ebene 1 die Liste und REVA
(wirkt nicht wie TRN) eine Matrix oder
einen Vektor.

Listing —▶

Sam
beim HP-28S pieptes
Fiir viele Leute gehort es zu
den ersten Taten am HP-28S,
Flag 51 zu setzen, sprich ihn
seiner Stimme zu berauben.
Das Gegenteil will das Pro
gramm "Sam". Denn wenn der
Oszillator auch fiir musikali
sche Ambitionen entschieden
zu wackelig schwingt und
Wingt, so reicht er fiir ein Mor-
sesignal doch aus.
"Sam" laBt einen beliebigen
String seinem geistigen Ah-
nen nach erklingen. Es rich
tet sich nach dem internatio
nal iiblichen Code ohne deut
sche Umlaute und interpre
tiert folgende Zeichen richtig:
0123456789 ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ

<> sind dabei die Klammern
0; das Zeichen * wird als Tren
nung interpretiert, die Zeichen
,;: zum Speicher sparen als t.

Alle anderen Zeichen werden
nicht umgesetzt, erzeugen al
so eine kurze Pause.
Das Programm benutzt den
String aus Stack 1, der beste
hen bleibt, und die Liste ABC
in der die Zeichencodes ste
hen.
Gebetempo und Tonfrequenz
lassen sich iiber die BEEP-
Funktion fiir Strich und Punkt
verandern; durch Entfernen
von DUP am Anfang steht der
String nach Ablauf nicht mehr
in Stack. Fiir einen zeitlich ge
nauen Ablauf enpfiehlt sich
vor dem Programmstart ein
MEM Befehl (Speicherorgani-
sation).
* Samuel Morse, 1791-1872,

Erfinder des Morseapparates
und -alphabets.

Karsten Reimann
Unter den Linden 4

3400 Gottingen

Sam
« - t « t DUP SIZE 1 SUAP FOR i t i l

SUB NUM 41 - IF DUP DUP 0 > SWAP
50 < AND THEN 'ABC SWAP GET *STR
DUP SIZE 1 SWAP FOR j IF DUP j j
SUB STR* 1 - THEN 660 1 8 / BEEP
ELSE 660 1 24 / BEEP END NEXT DROP
ELSE DROP END NEXT » »

ABC

{ 21112 2222 0 1212 121212 21121 22222
12222 11222 11122 11112 Illll 21111
22111 22211 22221 0 0 2221 11211 1122
112211 0 12 2111 2121 211 1 1121 221
llll 11 1222 212 1211 22 21 222 1221
2212 121 111 2 112 1112 122 2112 2122
2211}

DRBRIEF2
Erganzung zum Ausdruck eines Briefes
lm folgenden eine klei
ne Notiz zum Artikel
von U.Laag in PRISMA
4/89, Seite 11.
Es geht auch ohne
LEX-File und Escape-
Zeichen. Einmal mit
PLR gelistet oder ge
druckt kann jedes Text-
file spater ohne weite
res mit Sonderzeichen
ausgedruckt werden.

Dr. G. Heilmann
Obernhofer StraBe 15

5408 Seelbach

010 ! PLR. Ersetzt Anzeige- durch Druckzeichen.
0Z0 DESTR0Y FILL @ DIM A$[1] ,T$t8] @ INTEGER 1,1,
030 INPUT "Que l l fi le? ' ';T$ @ ASSIGN ttl TO T$
040 CREATE TEXT AX 1 ASSIGN ttZ TO AX
050 RESTORE @ DESTROY B$ @ DIM B$[9G] @ READ ttl ;B$ @ ON ERROR

GOTO 110
0G0 DATA a,Z04,6,Z06,u,Z07, i , Z 1 6 , 6 , 2 1 8 , 0 , 2 1 9 , 0 , ZZZ
070 READ A$,I
080 N=P0S<B$,A$) @ IF N THEN B$-B$[ 1 ,N-1]&CHR$<I)&B$[ N+1] @ GOTO 80
090 IF IttZZZ THEN GOTO 70
100 PRINT #Z;B$ @ PRINT B$ 1I ENDLINE @ GOTO 50
1 10 PURGE T$ @ RENAME AX TO T$ @ DESTROY ALL 1 END
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c o d e :301 * 1 CF KRYPT
» 31 Bytes
D C D001 s 1 SF KRYPT3- 31 Bytes
lc"" E? V £3" "T"

801 « DUP SIZE

r0R n b OVER n
007 DUP SUB POS 1

IF FS?0 0 V T H E N N E G
END 1 - SWAP011 NEXT SIZE +RRRY

OVER SIZE * d e
8 1 3 v . " "

DO SWAP 1 a615 SUB LAST + OVER SIZE
n4„ SUB SWRP ROT 1 a0 1 7 F O R n O V E R b

DUP ROT n DUP SUB819 POS d n GET + c HOD
1 + DUP SMB +

0 2 1 N E X T S U fl P
UNTIL DROP023 OVER SIZE NOT
END 1 e

0 2 5 » S U Bs- SWAP DROP
827 * 315,5 Bytes
2: "BEI ARD UND ZDF REIH
ERN SIE AUF DIE ERSTEN SITZE"
l: "RTL PFUSCH"
CODE
1: "TYUQSXYIXVVJA3V5BXLP
WAZQ7OZID1XJP3U5Z9V0W6BIYZJX"
"RTL PFUSCH" DCD
1: "BEI ARD UND ZDF REIH
ERN SIE AUF DIE ERSTEN S
ITZF"

M D C D
001 * CLLCD CR

"^= izxH*s . ;m«t t2pB. .^
Ta ^ x : > t / ¥ i ~ i A i i f o . u f t p a * 9
005 "ABCDEFGHI.JKLMNOPQRS
TUVWXYZ8123456739.,-'?#*

009 DO 1
DQ KEY011 UNTIL

IF DUP013 THEN ".-" ROT
IF POS015 THEN LAST 1- ROT 2 * + SWAP NOT

817 ENDEND
019 END DUP 1IF >
821 THEN 128 + CHR 3

PICK 5 PICK ROT POS923 DUP SUB
ELSE DROP " "

025 END + DUP DUP 1
DISP SIZE 23 MOD827 IF NOT

THEN PRI DROP ""029 END 1000 ,01
UNTIL BEEP 0

831 END* 355 Bytes

Ralf Pfeiffer
RubensstraBe 5

5000 Koln 50

M C O C>
801 « ,1 SWAP
To:'*• i.■>»tf% i _&£.i£5jjftpa*s
v1"
805 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZO123456739.,-'?#*=/"

ROT I OVER SIZE809 FOR n 3 DUPN n DUP
SUB POS011 IF DUP

THEH DUP SUB NUM
813 123 - 1 OVER LN 2 LN/ IP
815 START 1800OVER 2
0 1 7 I F M O D

THEN 3
8 1 9 E L S E 1

EHD 7 PICK *021 BEEP 2 / IP
NEXT 2823 ELSE DROP 5

END 6 PICK *
825 WAIT MEM DR0P2

NEXT 4 DROPN
027 » 310,5 Bytes

M K E V
091 « ,2
{* a* -p >*/¥ i ~£t>£ HonPiPVg
805 "ABCDEFGHI.JKLMNOPQRS
TUVWXYZ0123456739.,-' 1#*= / "

DO DUP28 0 9 D O K E Y
UNTIL

011 END POSTF DUP
813 THEN DUP SUB NUM123 - 1 OVER LN 2 LN
015 / IP 6 PICK WAIT

START 1590
017 OVER 2

IF MOD
8 1 9 T H E N 3ELSE 1
8 2 1 E N D 6 P I C K *BEEP 2 / IP
8 2 3 H E X T D R O P 9

ELSE DR0P2 1
8 2 5 E N C

UNT MEM DROP827 END 3 DROPN;> 294 Bytes
Zeichen irt STRING in

Zeile 002 - 904s
"134 145 149 137 138 148
139 144 132 153 141 146135 133 143 150 155 138
136 131 140 152 142 153
157 147 191 198 188 184176 169 161 163 167 175
234 243 225 222 204 179
181 177 169"

R E V
891 « 2 SWAP

FOR i i ROLL603 NEXT» 39 Bytes
R E V L801 « SIZE LAST 2 +
LIST*803 FOR i i ROLL

HEXT ->LIST
885 » 49 Bytes

R E V R
891 « SIZE LAST ARRY*I T C T 4. O
803 IF SAME

THEN *
395 EHD 1 + 2 SWAP

FOR i i ROLL807 NEXT *ARRY» 71)5 Bytes

is CC 1 2 3 4 ][ 5 6 7 3 ] ]
REVA
is [[ 3 7 6 5]

i s < 1 2 3 4 5 6 7 }
REVL
I s i 7 6 5 4 3 2- 1 }

E I N O M
801 * DUP ABS LH ROT + r

n
093 ^ « 0 > n 2 * OVER +
005 " FOR i r i tt *

R+C n / EXP RND IM087 LAST DUP RE IFTE 2
STEP009 ■$■» 121,5 Bytes

2: 4,00
is -16,99
BINOM
4: 2,00
3: (0,00.2,00)2: -2,00
1: (0,09.-2,00,'

G L N801 « 8 4
FOR a "*x X ' OVER

803 *STR + STR* 0 SWAP '*HUM a FACT / SWAP
095 'X' d '0*X' +

NEXT DROP 4 1
097 FOR b

IF STD
099 THEN LAST * t* 1 b
0 1 1 F O R c c ROLLt /
0 1 3 N E X T ■' NEG

GL2 GL3 GL4 } b GET
815 EVAL t 1 b

START [ \f \

817 ROT RND - *
HEXT0 1 9 » A B O R T

END -1
021 STEP* 254 Bytes
1 (X-1)*(SQ(X)-D*X-
29*(XA2-1)'
GLN
is ' (X-1}*(X-5)*(X+1>*(
X+4)'

M I NL091 « LIST* 2 SWAP
START ■■■ LAST TFTE

093 NEXT» 37,5 Bytes
N R X L_

091 « LIST* 2 SWAPSTART > LAST IFTE
803 NEXT

J . , - n y i i i i p , 11 n p ) [ ) | 3 p i i
"AA" >
MINL
is "AA"
IS £ 15 -? ?9.
MAXL
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Barcodes

EST90
Zeile 1 von EST9Q C1-5) CCD-Barcodes 'W.SV^^. .S?.1},?,?,Ti

Z e i l e 2 v o n E S T 9 0 ( 6 - 9 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t : S c h o r r

Z e i l e 7 v o n E S T 9 0 ( 2 2 - 2 4 1 C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 8 v o n E S T 9 0 ( 2 5 - 2 6 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Zeile 31 yon EST90 .m.!^^5"1^ „ CCD-B^(^es Aii^Llst^(Schorr

Z e i l e 9 v o n E S T 9 0 ( 2 7 - 3 1 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r.) CCD-Barct

i i i i i i i Z e i l e 3 5 v o n E S T 9 0 ( 1 6 0 - 1 6 0 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

llllllll llll III llllll! Ill
Z e i l e 1 0 v o n E S T 9 0 ( 3 2 - 3 B ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 3 6 v o n E S T 9 0 ( 1 6 1 - 1 6 1 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 11 v o n E S T 9 0 ( 3 9 - 3 9 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 1 2 v o n E S T 9 0 ( 4 0 - 4 4 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 1 3 v o n E S T 9 0 ( 4 5 - 5 2 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 1 4 v o n E S T 9 0 ( 5 3 - 5 5 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 1 5 v o n E S T 9 0 ( 5 6 - 6 1 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 1 6 v o n E S T 9 0 ( 6 2 - 6 B ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Z e i l e 4 5 v o n E S T 9 0 ( 2 1 5 - 2 1 7 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

lllllllllllllllll
Z e i l e 4 6 v o n E S T 9 0 ( 2 1 8 - 2 2 0 1 C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 2 1 v o n E S T 9 0 ( 8 9 - 9 3 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 4 7 v o n E S T 9 0 ( 2 2 1 - 2 2 3 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 2 2 v o n E S T 9 0 ( 9 4 - 1 0 0 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 4 8 v o n E S T 9 0 ( 2 2 4 - 2 2 5 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 2 3 v o n E S T 9 0 ( 1 0 1 - 1 0 5 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 2 4 v o n E S T 9 0 ( 1 0 6 - 1 0 7 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r

Z e i l e 2 5 v o n E S T 9 0 ( 1 0 8 - 11 2 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r
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Barcodes
Zei le 52 von EST90 (244-251) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 78 von EST90 (450-456) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 53 von EST90 (252-255) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 79 von EST90 (457-462) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 54 von EST90 (256-264) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 80 von EST90 (463-468) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 55 von EST90 (265-272) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 81 von EST90 £469-469) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 56 von EST90 (273-283) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 82 von EST90 (470-473) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 57 von EST90 (284-290) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 83 von EST90 (474-481) CCD-Barcodes August Schorr

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Zei le 58 von EST90 (291-297) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 84 von EST90 (482-484) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 59 von EST90 (298-305) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 85 von EST90 (485-488) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 60 von EST90 (306-312) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 86 von EST90 (489-493) CCD-Barcodes August Schorr

Mill Ull II III I III I III llllllll Illll llllll I
Zei le 61 von EST90 (313-321) CCD-Barcodes August Schorr Zei le B7 von EST90 (494-496) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 62 von EST90 (322-330) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 88 von EST90 (497-499) CCD-Barcodes August Schorr

llllllllllllllll
Zei le 63 von EST90 (331-338) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 89 von EST90 (500-501) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 64 von EST90 (339-347) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 90 von EST90 (502-505) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 65 von EST90 (348-358) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 91 von EST90 £506-514) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 66 von EST90 £359-369) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 92 von EST90 (515-518) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 67 von EST90 (370-378) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 93 von EST90 (519-526) CCD-Barcodes August Schorr

e i le 68 von EST90 (379-389) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 94 von EST90 (527-533) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 69 von EST90 (390-401) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 95 von EST90 (534-542) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 70 von EST90 (402-410) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 96 von EST90 (543-545) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 71 von EST90 (411-420) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 97 von EST90 (546-549) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 72 von EST90 (421-427) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 98 von EST90 (550-550) CCD-Barcodes August Schorr

Zei le 73 von EST90 (428-438) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 99 von EST90 (551-554) CCD-Barcodes August Schorr

Zeile 100 von EST90 (555-557) CCD-Barcodes August Schorr

Zeile 75 von EST90 (440-443) CCD-Barcodes August Schorr S^.?,ll^S,T.....Y^.n.li.i^.m?i iuuvi7tmi\\] S urnHHin Sum nfifmill i unftmii I ifiiiiJ?ifir

Zei le 76 von EST90 (444-447) CCD-Barcodes August Schorr Zei le 102 von EST90 (562-565) ^CD-Barcodes August Schorr

11
Zeile 77 von EST90 (448-449) CCD-Barcodes August Schorr

llllll'
Zeile 103 von EST90 (566-573) CCD-Barcodes Auijust Schorr
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Z e i l e 1 0 5 v o n E S T 9 0 [ 5 7 8 - 5 8 3 1 C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 9 v o n C O D E ( 6 7 - 7 6 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 0 6 v o n E S T 9 0 ( 5 B 4 - 5 9 1 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 1 0 v o n C O D E ( 7 7 - 8 3 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 0 7 v o n E S T 9 0 ( 5 9 2 - 5 9 7 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 1 1 v o n C O D E ( 8 4 - 9 2 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 0 8 v o n E S T 9 0 ( 5 9 8 - 6 0 3 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 1 2 v o n C O D E ( 9 3 - 1 0 4 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 0 9 v o n E S T 9 0 ( 6 0 4 - 6 0 8 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e l l e 1 3 v o n C O D E ( 1 0 5 - 1 1 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

11 III III III II
Z e i l e 1 4 v o n C O D E ( 11 2 - 1 2 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i( 11 2 - 1 2 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h i

Z e i l e 1 5 v o n C O D E ( 1 2 2 - 1 2 9 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

z e i l e 1 6 v o n C O D E ( 1 3 0 - 1 3 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 7 v o n C O D E ( 1 3 9 - 1 4 6 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 8 v o n C O D E ( 1 4 7 - 1 5 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 9 v o n C O D E ( 1 5 8 - 1 6 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 1 6 v o n E S T 9 0 ( 6 4 9 - 6 5 5 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 2 0 v o n C O D E ( 1 6 6 - 1 7 4 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

llllllllllllllll
Z e i l e 1 1 7 v o n E S T 9 0 ( 6 5 6 - 6 5 8 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 2 1 v o n C O D E ( 1 7 5 - 1 B 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 1 B v o n E S T 9 0 ( 6 5 9 - 6 6 5 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 2 2 v o n C O D E ( 1 8 1 - 1 8 9 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 11 9 v o n E S T 9 0 ( 6 6 6 - 6 7 2 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r rDn EST!

Z e i l e 1 2 0 v o n E S T 9 0 ( 6 7 3 - 6 7 8 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 2 4 v o n C O D E ( 1 9 6 - 2 0 2 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 2 1 v o n E S T 9 0 ( 6 7 9 - 6 7 8 ) C C D - B a r c o d e s A u g u s t S c h o r r Z e i l e 2 5 v o n C O D E ( 2 0 3 - 2 1 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 2 6 v o n C O D E ( 2 11 - 2 2 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

CODE
Z e i l e 1 v o n C O D E C 1 - 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 2 7 v o n C O D E ( 2 2 1 - 2 2 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 2 v o n C O D E ( 6 - 1 3 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 2 8 v o n C O D E ( 2 2 8 - 2 3 4 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 3 v o n C O D E ( 1 4 - 2 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 2 9 v o n C O D E ( 2 3 5 - 2 4 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 v o n C O D E ( 2 1 - 2 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 3 0 v o n C O D E ( 2 4 8 - 2 5 2 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 5 v o n C O D E ( 2 9 - 3 3 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 3 1 v o n C O D E £ 2 5 3 - 2 6 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l illlllllllllilllllllllllllll
Z e i l e 6 v o n C O D E ( 3 9 - 4 9 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 3 2 v o n C O D E £ 2 6 2 - 2 6 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

I I l l l l l l l l l l ■ 1 1 1
Z e i l e 7 v o n C O D E ( 5 0 - 5 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 3 3 v o n C O D E ( 2 6 9 - 2 7 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i
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c Barcodes

Zfi le 34 Ymi i i i i i fMSFi i i i i i i i i lH iSf iTi iS i? ! ) iC inEMSm»i r '? id iP f , . , . i t , i iC i ! le leMiS<ih1111 Ze i le 60 von CODE (497-506) CCD-Barcodes Michae l Sch i l l i

Z o i l e . 3 5 i _ | v o n C O D B . „ „ ( , ? 8 7 - 2 9 2 1 C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 1 v o n C O D E ( 5 0 7 - 5 1 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

llllllllll
i ? n i m m m i n i i i i m ? ^ i i i i i m i i S i i i i m ( l i n ^ i n ? 1 P i ? i ! n n t H m n u n l i i H i i i M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 2 v o n C O D E ( 5 1 6 - 5 2 3 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l

Z e i l e 3 7 v o n C O D E ( 3 0 1 - 3 0 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 3 v o n C O D E ( 5 2 4 - 5 3 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 3 8 v o n C O D E ( 3 0 9 - 3 1 4 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 4 v o n C O D E ( 5 3 6 - 5 4 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 3 9 v o n C O D E ( 3 1 5 - 3 2 3 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 5 v o n C O D E ( 5 4 6 - 5 5 3 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 0 v o n C O D E ( 3 2 4 - 3 3 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 6 v o n C O D E ( 5 5 4 - 5 6 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 1 v o n C O D E ( 3 3 1 - 3 3 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 7 v o n C O D E ( 5 6 2 - 5 7 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 2 v o n C O D E ( 3 3 9 - 3 5 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 6 8 v o n C O D E £ 5 7 1 - 5 7 9 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 3 v o n C O D E ( 3 5 2 - 3 6 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Zei le 69 von CODE
illlllllllllllll

5 8 0 - 5 8 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 4 v o n C O D E ( 3 6 1 - 3 7 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 0 v o n C O D E ( 5 3 9 - 6 0 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Ml 'I II Illll III I
Z e i l e 4 5 v o n C O D E ( 3 7 1 - 3 8 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 1 v o n C O D E ( 6 0 1 - 6 0 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 6 v o n C O D E ( 3 8 1 - 3 9 2 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 2 v o n C O D E ( 6 0 8 - 6 1 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l s c h i l l i

Z e i l e 4 7 v o n C O D E ( 3 9 3 - 4 0 3 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 3 v o n C O D E ( 6 1 6 - 6 2 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 8 v o n C O D E ( 4 0 4 - 4 1 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 4 v o n C O D E ( 6 2 6 - 6 3 1 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 4 9 v o n C O D E ( 4 1 2 - 4 2 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 5 v o n C O D E ( 6 3 2 - 6 3 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 5 0 v o n C O D E ( 4 2 1 - 4 2 6 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 5 1 v o n C O D E ( 4 2 7 - 4 3 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 7 v o n C O D E ( 6 4 5 - 6 4 8 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 7 8 v o n C O D E ( 6 4 9 - 6 5 2 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 5 3 v o n C O D E ( 4 4 9 - 4 5 4 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 7 9 v o n C O D E ( 6 5 3 - 6 5 6 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

llllll
Z e i l e 8 0 v o n C O D E ( 6 5 7 - 6 6 2 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 8 1 v o n C O D E ( 6 6 3 - 6 6 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

LR
Z e i l e 5 7 v o n C O D E ( 4 7 5 - 4 8 2 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 1 v o n L R I 1 - 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 5 8 v o n C O D E ( 4 8 3 - 4 8 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 5 9 v o n C O D E ( 4 8 8 - 4 9 6 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 2 v o n L R ( 8 - 1 5 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Illlllllllllllll
Z e i l e 3 v o n L R ( 1 6 - 2 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

l a t ; r i i . j . x j .

lllllllllllllllll
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Z e i l e 4 v o n L R £ 2 1 - 3 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

llll I MIHI II IIMI
Z e i l e 5 v o n L R ( 3 1 - 3 9 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 1 0 v o n D E ( 6 2 - 6 7 1 C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 6 v o n L R ( 4 0 - 4 6 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

Z e i l e 7 v o n L R ( 4 7 - 5 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i

z e i l e B v o n L R ( 5 8 - 6 7 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 1 4 v o n D E ( 8 6 - 9 2 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 9 v o n L R ( 6 8 - 7 9 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i Z e i l e 1 5 v o n D E ( 9 3 - 9 8 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 1 6 v o n D E ( 9 9 - 1 0 2 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 1 7 v o n D E ( 1 0 3 - 1 0 7 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Sio:in
Z e i l e 1 2 v o n L R ( l B A . T i i . ? , ) i £ , 9 , 9 ™ ? , ! f f i S S M f . M , . . i , 1 m i , ? , S S i e i ^ i S S f t m « 1 Z e i l e 1 6 v o n D E ( 1 0 8 - 11 4 ) C C D - B a r c o d e s D r. G . H e i l m a n n

Z e i l e 1 9 v o n D E ( 11 5 - 11 9 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 2 0 v o n D E ( 1 2 0 - 1 2 6 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 1 5 v o n L R ( 1 2 9 - 1 4 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h i l l i z e i l e 2 1 v o n D E ( 1 2 7 - 1 3 2 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 1 6 v o n L R ( 1 4 1 - 1 5 0 ) C C D - B a r c o d e s M i c h a e l S c h m i Z e i l e 2 2 v o n D E ( 1 3 3 - 1 4 1 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e l l e 1 7 v o n L R ( 1 5 1 - 1 5 7 ) P S S t S S S S S S S . . , . . H & S & i & i . i . S S . & i . W. , ' . . . , Z e i l e 2 3 v o n D E ( 1 4 2 - 1 4 7 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n nniiiiiiiiiiiiiiiiiii
5; iJS„ i , l „ ,SSS, . , .S. iS,Mi f iSL, i ,2 :8E£?ia! ,5S i f iS f tSf i i .SSf t i t tJ .T Ze i le 24 von DE (14S-157) CCD-Barcodes Dr.G.Hei lmann

Zeile 19 von J$„1,,,1,A1«57«2,),?,9,?.7,B.?,rcoaes Michael Schill i Zeile 25 von DE (158-166) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

DE
l & i l s 1 v o n D E ( 1 - 5 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 2 v o n D E ( 6 - 1 4 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 2 7 v o n D E ( 1 7 8 - 1 8 5 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Illlllllllllllllllllllllll
Z e i l e 3 v o n D E ( 1 5 - 1 6 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 2 8 v o n D E ( 1 8 6 - 1 9 8 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 2 9 v o n D E ( 1 9 9 - 2 0 9 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

II III I Illll II III I III
Z e l l e 4 v o n D E ( 1 7 - 1 8 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n Z e i l e 3 0 v o n D E ( 2 1 0 - 2 1 9 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 5 v o n D E ( 1 9 - 2 2 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n niiiiiiiii ii iiiiiiiii iiiiiiiii iiiiii i niniiiZ e i l e 3 1 v o n D E ( 2 2 0 - 2 3 1 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 6 v o n D E ( 2 3 - 3 3 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n Z e i l e 3 2 v o n D E ( 2 3 2 - 2 4 4 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 7 v o n D E ( 3 4 - 4 2 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Illll
Z e i l e B v o n D E ( 4 3 - 5 1 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 3 3 v o n D E ( 2 4 5 - 2 5 4 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 3 4 v o n D E ( 2 5 5 - 2 6 5 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n

Z e i l e 9 v o n D E ( 5 2 - 6 1 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n Z e i l e 3 5 v o n D E ( 2 6 6 - 2 7 1 ) C C D - B a r c o d e s D r . G . H e i l m a n n
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Barcodes
Zeile 36 von DE (272-275) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

SX
Zeile 37 von DE (276-284) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

X I I
Zeile 1 von SX (1-5J CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 38 von DE (285-288) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zei le 2 von SX f6- l l ) CCD-Barcodes Dr.G.Hei lmann

Zeile 39 von DE (289-294) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 3 von SX (12-17) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 40 von DE (295-302) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

i ii n ii ni
Zeile 4 von SX (18-26) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 41 von DE (303-308) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 5 von SX (27-34) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 42 von DE (309-313) CCD-Barcodes Dr.G.Heilman Zeile 6 von SX (35-42) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 43 von DE (314-321) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 44 von DE (3 22-3 29) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 7 von SX £43-48) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

HllltfflN IIIIIIIIIIIJIIIIIIHII III III Illll llllllllll IIIIIIIIJII11III IIMilllllllllllllll II llllllllllllllll IIHIIIIIII III III III
Zeile 8 von SX (49-50) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 45 von DE (330-339) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 9 von SX (51-54) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 46 von DE (340-347) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 10 von SX (55-59) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 47 von DE (348-356) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 11 von SX (60-67) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 48 von DE (357-365) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 12 von SX (68-73) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 49 von DE (366-372) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 13 von SX (74-82) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Ze i le 50 von DE (373-376) CCD-Barcodes Dr.G.He i lmann .? . f . * l£ I * von 3X (83-84) CCD-Barcodes ' . . . .p r.G-He i lmann

Zeile 51 von DE (377-381) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 15 von SX (85-93) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

eile 52 von DE (382-391) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann'■■■■ti 11 nt i iT« ■ ■ i iTrf iTiTiTi. 11 ■ ■ 111 ■ ft ■" i7^ fi m n 11 ill m 11 ■?■?■ i ■ i Zeile 16 von sx (94-94) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l I l l l l l l l l l l ■ X - ■ ' ; 1 1 ! ' I i ■ ' I I :
Zeile 53 von DE (392-402) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 17 von SX (95-98) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 54 von DE (403-409) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann HG
Zeile 55 von DE (410-415) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 1 von HG (1~5) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 56 von DE (416-421) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 2 von HG (6-12) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 57 von DE [422-430) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 3 von HG (13-20) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

lllllllllllllllll
Zeile 5B von DE (431-441) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 4 von HG (21-32) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 59 von DE (442-449) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann Zeile 5 von HG (33-41) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann

Zeile 60 von DE (450-4_53) .c.C.?::.B.a?.9.9.des Dr.G.Heilmann

Hill
Zeile 7 von HG (44-45) CCD-Barcodes Dr.G.Heilmann
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Clubbdrse
1 — : :

Verkaufe HP-41CX mit Kartenle
ser, IR-Modul, 2 x X-Memory, Fi
nancial I, Statistic I.Mathematic I
zum Preis von DM 850.
Dr. Klaus Tebbe, Tel. 0208 / 42 05
05.

Verkaufe fur HP-41 und HP-IL:
RS 232 Schnittstelle HP 82164A,
Extended I/O HP 82183A, HP-IL
Devel-ROM HP 5061-5251, je
weils mit Originalhandbiichern
und weiterer Literatur.
Heinz-WalterSchmidt.Tel. 02845
/ 6204.
Wer ist Funkamateur und CCD-
Mitglied ? Kontakt gesucht. Bin
QRV im VHF-Bereich, besonders
auf 145.55 MHz. Callsign DB8PP,
name Armin, IARV loc: JN39WX.
Armin Thesen, Bingerbruck.
Suche HP-71 B. Heubner, Tel.
0511 / 85 30 11.

Suche HP-71 + IL-Modul + Spei-
chermodul + CMI-Ramdisk mit
RS-232-AnschluR.
Dr. Hanspeter Waldmann, Erlen-
weg 3,7951 Dettingen, Tel 07354
/ 8729.
Biete an: CCD-Modul + Hand
buch 120.-, evtl. im Tausch mit
Barcodeleser.
Ingo Schmale, Steinmeisterstra-
Re 8, 4980 Bunde, Tel. 05223 /
149 57.

HP-71 B System (Preise VB):
- HP-71 mit IL-Modul DM 700
- Mathematik ROM DM160
- Cu rve F i t Rom DM160
- S t a t i s t i k R O M D M 1 6 0

Forth/Assembler
R O M D M 1 6 0

- 96 kRam fiir
Kartenleser-Port DM 600
Kassetenlaufwerk DM 500

ThorGehrmann, Tel 02339/3963
(abends).
HP VECTRA ES 12 (AT-kompati-
bel), 12 MHz, 640 k RAM, Disket
tenlaufwerk 1.2 MB, Festplatte 20
MB, Schnittstellen: seriell, para-
lell, HP-HIL, HP-HIL-Maus, HP-
DOS3.2, Windows, HP-EGA Kar
te (256 k) und HP-EGA Monitor
(14 Zoll, color). Preis VS.
ThorGehrmann, Tel 02339/3963
(abends).
HP DeskJet plus mit Times Ro
man Cartridge (HP 22706 R), VB
2200 DM.
Thor Gehrmann, Tel 02339 /
3963.
HP 150 Komplettausstattung: HP
150-2, 512 k, Touch-Screen-Op
tion, Hard-Disc 20 MB mit 3,5 Zoll
Floppydrive, viel Software worun-
ter Memomaker, Personal Card
File und (original verpackt:) Pic
ture Perfect; ThinkJet-IB-Prin-
ter. Zusammen DM 3700 VB.
Gysbert Hagemann, Alter Weg 1,
D-6653 Blieskastel 2, Tel. 06842
/3041 o. 3042 (geschaftszeitlich),
06842/2805 (privat).
Suche Barcodeleser fiir HP-41.
Oliver Bonn Tel. 06181 / 213 67

Speicher 256 KB RAM fiir HP
DeskJet plus DM 349 ; original
Intel Above Board 286 Speiche-
rerweiterung extended und/oder
expanded Memory fiir AT-Rech-
ner. Ideal fur z.B. MS-Word, Ex
cel, Windows, AutoCad, 1-2-3...,
bis 2 MB bestiickbar, mit 512 KB
bestuckt DM 798, bzw. mit 1 MB
bestuckt DM 929.
Toni Lerchenfeld, Tel 08323 /
7323, Fax: 08323 / 7717 oder Tel
0043/512/89 46 11.
Verkaufe: IL-Karte fur IBM-PC
(HP 82973) incl. IL-Link-Pro-
gramm (HP 82477) DM 350.
G. Rowold, 04431/5999.

Suche fiir HP 82240A Printer und
IR-Modul HP 82242A ein deut
sches Handbuch oder eine Kopie.
Gunther Kemeny, Am Schafgar-
ten 3, 6724 Dudenhofen, Tel
06262 / 922 57 (Sa-So), 0631 /
254 36 (Mo-Fr).

Verkaufe: Digitalkassettenlauf-
werk HP 82161A mit 10 Kasset
ten, DM 400 VB; Diskettengerat
HP 9114B, DM 500 VB; HP-71 B
mit IL-Modul, DM 600 VB; Trans-
lator-Modul fur HP-71 B, DM 100;
2 Speichererweiterungsmodule
fiir HP-71 B (4 KB) je DM 40. Horst
Ziegler, Tel. 040 / 790 56 72.
Verkaufe fiir HP-71: Forth-As-
sembler Modul + Buch "Program
mieren in Forth" fiir DM 120; Su
che deutsches Handbuch fiir
Math-Modul.
Klaus Bendfeldt, Tel. 02751 /
2114.

Suche fiir HP-71:
Speichererweiterung (Front
port und Kartenleser-
Schacht)
Literatur und Erfahrungsaus-
tausch (Clubmagazine aus-
landischer Clubs, Hardware-
Erweiterungen, IL-lnterface-
Kit82166, Mailbox und BTX
mit HP-71).

Joachim Kiihn, K.-Kreiten-StraRe
5, 5300 Bonn 1,
Tel. 9228/65 00 89.

Suche Mitfahrgelegenheit von
Bielefeld nach Frankfurt zur Mit
gliederversammlung am 21.4.90.
Matthias Rabe, Tel. 0521 / 32 44
74.

Verkaufe HP-71 (neueste Ver
sion) fiir DM 600, Diskettenlauf
werk (9114 A) mit W&W-Netzteil
fiir DM 550 VB. Hp-28 Literatur:
"HP Insights; Principles and Pro-
grammining ofthe HP-28C/S" von
W. Wickes fiir DM 60.
Jochen Haas, Tel. 0221 / 5198 70.

Zu verkaufen:
H P - 4 1 C x D M 4 0 0
ThinkJet mit 3500 Blatt Papier,

2 Tintenpatronen und Acryl-
s t a n d e r D M 8 0 0

CT-Po r t -Ex tende r DM 50
Dr. Martin Hochenegger, Heidel-
berger LandstraRe 97, 6100
Darmstadt, Tel. 06151 / 523 94.

Verkaufe:
IL-Drucker

mit neuem AKKU DM 350
IL-Laufwerk

mit neuem Akku und
12 Magnetbandern DM450

I L - M o d u l D M 1 0 0
CCD-Modul (Version A) DM 100
I R - M o d u l D M 1 0 0
Infrarot-lnterface fiir

PC/XT und AT DM150
2 X-Memory-Module DM 200
P l o t t e r - M o d u l D M 7 5
A u t o / D u p - M o d u l D M 2 5
Barcode-Lesest i f t DM 125
N e t z t e i l D M 2 0
Bucher:
Best of PRISMA
♦ M a g n e t b a n d D M 1 0

Barcodes mit dem
H P - I L - S y s t e m D M 2 0

HP-41 in Industrie
und Handwerk DM 15

Oliver Rieck, Bonn, Tel. 0228/36
37 27 abends.

Verkaufe HP-71, Modell mit be-
druckter Aluminium-Tastatur-
maske, Ver# 1BBBB, mit Benut
zerhandbuch und Tasche DM
470.
Matthias Kiihn, Tel. 06106 / 719
07.

Zu verkaufen:
Time Modul 82182 AD DM50
Thermodrucker

8 2 1 4 3 A D D M 4 0 0
IL-Modul 82160 AD DM160
Quad Memory 82170 AD 50
Finanzpaket, deutsch DM 30
Statist!kpaket, deutsch DM 40

Kassettenlaufwerk 82161 A,
n e u w . D M 4 0 0

Translator Pac 41
f u r H P - 7 1 D M 1 2 0

Kartenleser 82400A
fi i r H P - 7 1 D M 1 5 0

GPIO-lnterface
fi i r S e r i e 8 0 D M 2 5 0

IL-Development Modul DM120
9114B Floppy, gebr. DM 780
2225B ThinkJet, gebr. DM550
HP 75 D mit 8k Ram, Lesestift,

Expansion Pod (64k Ram
disk, Modem), gebr. DM 800

Alle Gerate und Teile, bis auf die
gekennzeichneten, neu und origi-
nalverpackt.
Thomas Mareis, CranachstraRe
1,800 Miinchen 40, Tel. 089/129
56 65.

Verkaufe HP 75 C, Preis VS.
Bernd Podbielski Tel. 0571 / 247
73.

Verkaufe komplett: HP-41 CX
Turbo, Accu und Ladegerat,
CCD-Modul, X-Memory, Mathe-
Modul, Opr. Lesestift, Magnetkar
tenleser, 90 Magnetkarten, Pro-
grammsammlungen, Literatur,
PRISMA 1/82-1/90, Best of PRIS
MA, PPC-Journale; Gesamtpreis
DM1600.
Andreas Eschman, LahnstraRe 2,
6096 Raunheim,
Tel 06142/466 42.

Subskriptionsangebotvon W&W:
Wer den HP-48 SX mit Hinweis
auf den CCD und mit seiner Mit
gliedsnummer bestellt, erhalt zu
satzlich den kleinsten jemals von
HP gebauten Taschenrechner.
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Seryiceteistungen j

SERVICELEISTUNGEN
BEST OF PRISMA
Schutzgebuhr: 30,- DM
Nachsendedienst PRISMA
Schutzgebuhr: 5,- DM pro Heft fur Jahrgange 1982-1986

10,- DM pro Heft fiir Jahrgange ab 1987
Inhaltsverzeichnis PRISMA
Schutzgebuhr: 3,- DM in Briefmarken

Programmbibliothek HP71
Die bislang in PRISMA erschienenen Programme konnen durch
Einsenden eines geeigneten Datentragers (3,5" Diskette, Digital-
kassette oder Magnetkarte) und eines SAFU angefordert werden.

MS-DOS Inhaltsverzeichnis
Kann durch das Einsenden einer formatierten 360 kB oder 1,2 MB
5,25"-Diskette oder einer formatierten 720 kB oder 1,44 MB
3,5"-Diskette angefordert werden.
ATARI-lnhaltsverzeichnis
Kann durch das Einsenden einer 3,5"-Diskette + SAFU bei Werner
Muller angefordert werden.

UPLE
Das UPLE-Verzeichnis mit der Kurzbeschreibung der einzelnen
Programme sowie den Bezugsbedingungen kann gegen Einsen-
dung von DM 10,- in Briefmarken angefordert werden.

Programme aus BEST OF PRISMA
a) Eine Kopie der Programme von BEST OF PRISMA auf Kassette

erfordert das Beilegen einer Leerkassette und eines SAFU.
b) Fiir Barcodes von BEST OF PRISMA-Programmen gibt es

folgendes Verfahren:
Schickt eine Liste mit den Namen und der Seitenangabe (der
Barcodeseiten) an die Clubadresse, pro Barcodeseite legt bitte
40 Pf., plus 2,40 DMfiirdas Verschicken, in Breifmarken bei.
Die Liste der verfiigbaren Programme ist in Heft 3/88 auf der
Seite 35 abgedruckt, sie kann gegen einen SAFU angefordert
werden.

Der Bezug samtlicher Clubleistungen erfolgt iiber die Clubadresse,
soweit dies nicht anders angegeben ist, oder telefonisch bei Dieter
Wolf:

(069)76 59 12
Die eventuell anfallenden Un kosten beitrage konnen als
Verrechnungsscheck beigelegt werden, Bargeld ist aus
Sicherheitsgriinden nicht zu empfehlen; ist dies nicht der Fall, so
wird Rechnung gestellt und ein Uberweisungsvordruckmitgesandt,
dies macht die Sache naturlich nicht unbedingt einfacher, bzw.
schneller.
Formvorschriften fur Schreiben an die Clubadresse gibt es keine;
das Schreiben kann durchaus handschriftlich verfasst sein, ein
normaler Sterblicher sollte es noch lesen konnen. Vor allem den
Absender und die Mitgliedsnummer deutlich schreiben I

(SAFU = Selbst Adressierter Freiumschlag)

CLUBADRESSEN
1. Vorsitzender
Prof. Dr. Wolfgang Fritz (125)
KronenstraRe 34, 7500 Karlsruhe, GEOI :W.FRITZ
2. Vorsitzender
Erich Klee (1170)
Ruhrallee 8, 4300 Essen 1, GEOI :E.KLEE
Schatzmeister / Mitgliederverwaltung
Dieter Wolf (1734)
PutzerstraRe 29, 6000 Frankfurt 90, (069) 76 59 12,
GE01:D.W0LF
1. Beisitzer
Werner Dworak (607)
Allewind 51, 7900 Ulm, (07304) 32 74, GEOI :W.DWORAK
2. Beisitzer / Geowissenschaften
Alf-Norman Tietze (1909)
Sossenheimer Miihlgasse 10, 6000 Frankfurt 80, (069) 34 62 40,
GE01:A.N.TIETZE
MS-DOS Service / Beirat
Alexander Wolf (3303)
PiitzerstraRe 29, 6000 Frankfurt 90, (069) 76 59 12
ATARI Service / Beirat
Dr. Werner Muller (1865)
SchallstraRe 6, 5000 Koln 41, (0221) 40 23 55,
MBK1:W.MUELLER
Regionalgruppe Berlin
Jorg Warmuth (79), WartburgstraBe 17,1000 Berlin 62
Regionalgruppe Hamburg
Alfred Czaya (2225)
An der Bahn 1, 2061 Siilfeld, (040) 43 36 68 (Mo.-Do. abends)
Horst Ziegler (1361)
Schiislerweg 18b, 2100 Hamburg 90, (040) 79 05 67 2
Regionalgruppe Karlsruhe / Beirat
Stefan Schwall (1695)
RappenworthstraRe 42, 7500 Karlsruhe 21, (0721) 57 67 56,
GE01:S.SCHWALL
Regionalgruppe Koln
Jochen Haas (2874), RoRstr. 27, 5000 Koln 30, (0221) 51 98 70
Regionalgruppe Munchen / Beirat
Victor Lecoq (2246)
SeumestraRe 8, 8000 Munchen 70, (089) 78 93 79

Regionalgruppe Rhein-Main
Andreas Eschmann (2289)
LahnstraRe 2, 6906 Raunheim, (06142) 46 64 2
Beirat
Manfred Hammer (2742), OranienstraRe 42, 6200 Wiesbaden
Beirat
Peter Kemmerling (2466), Danziger StraRe 17, 4030 Ratingen
Beirat
Martin Meyer (1000), Robert-Stolz-StraRe 5, 6232 Bad Soden 1

CP/M-80
Peter-C. Spaeth, MichaeliburgstraBe 4, 8000 Munchen 80
E-Technik
Werner Meschede (2670), SorpestraRe 4, 5788 Siedlingshausen
Grabau GR7 Interface
Holger von Stillfried (2641)
Am Langdiek 13, 2000 Hamburg 61
Hardware 41
Winfried Maschke (413)
Ursulakloster 4, 5000 Koln 1, (0221) 13 12 97
HP-71 Assembler (LEX-Files)
Matthias Rabe (2062), Teichsheide 13, 4800 Bielefeld
Mathematik
Andreas Wolpers (349), SteinstraRe 15, 7500 Karlsruhe
Naturwissenschaften
Thor Gehrmann (3423)
Hobeuken 18, 4322 Spockhovel 2, (02339) 39 63
Serie 80
Klaus Kaiser (1661)
Mainzer Landstr. 561, 6230 Frankfurt 80, (069) 39 78 52

Vermessungswesen
Uirich Kulle (2719), Memeler StraRe 26, 3000 Hannover 51,
(0511)604 27 28
Programmbibliothek HP71
Henry Schimmer (786), Homburger Landstr. 63,
6000 Frankfurt 50
"Clubadresse"
CCD e.V., Postf. 11 04 11, 6000 Frankfurt 1, (069)76 59 12
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