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Vorwort 

Dieses Buch ist fi.ir alle Schneider CPC 6128- und JOYCE-Benutzer ge
schrieben, die sich mit CP/ M Plus beschaftigen. Obwohl der CPC 6128 in 
erster Linie ein BASIC-Computer und der JOYCE ein reiner Bi.irocomputer 
ist, konnen doch beide Modelle auch unter CP/ M Plus betrieben werden. 
Dadurch entstehen weitere ungeahnte Anwendungsmoglichkeiten. CP/M 
Plus ist namlich ein universelles Betriebssystem, das auf zahlreichen Com
putern implementiert ist. Deshalb steht auch eine grol3e Anzahl von CP/M
Programmen zur Verfi.igung, mit denen Sie jetzt auch auf Ihrem Schneider
Computer arbeiten konnen. 

Selbst wenn Ihnen das Wort CP/M im Augenblick noch ein Fremdwort ist, 
mit dem Sie nicht viel anfangen konnen, werden Sie sp!itestens nach der 
Durcharbeitung der ersten beiden Kapitel in der Lage sein, CP/ M-Pro
gramme anzuwenden, die es fi.ir lhren Computer zu kaufen gibt. Die Zahl 
der fertig fi.ir den CPC 6128 und JOYCE angebotenen Programme nimmt 
standig zu und schon jetzt gibt es die Spitzenprogramme WordStar (Text
verarbeitung), dBase II (Dateiverwaltung) und MultiPlan (Tabellenkalkula
tion) zu einem sehr gi.instigen Preis im Handel. 

Die nachfolgenden Kapitel sind so auf gebaut, dal3 sie sowohl fi.ir den Ein
steiger als auch fUr den Profi, der vielleicht schon mit CP / M 2.2 auf ande
ren Computern gearbeitet hat, einen unerHil3lichen Begleiter darstellen. Sie 
benOtigen zwar keinerlei Grundkenntnisse, es ware jedoch von Vorteil, 
wenn Sie sich bereits mit den einfachsten Grundlagen der BASIC-Program
mierung auskennen wi.irden. Wir versuchen namlich, den Obergang von 
BASIC zu CP / M in einer leichtverstandlichen Form zu vollziehen. 

Aber sptitestens, wenn Sie die wichtigsten Grundbegriffe Uber CP/ M Plus 
kennen, werden Sie tiefer in das CP /M-Betriebssystem einsteigen und die 
le tzten Moglichkeiten aus ihm herausholen wollen. So erfahren Sie im 
dritten Kapitel einiges darUber, wie Sie lhre CP/M-Programme vor unbe
rechtigtem Zugriff anderer mit einem Password schiitzen konnen. 

In den darauff olgenden Kapiteln lernen Sie den CP /M-Texteditor ED und 
das Kopierprogramm PIP richtig anzuwenden, denn beides gehOrt zur Stan
dardausrustung eines jeden CP/M-Computers. Als weiteres erfahren Sie et
was uber die Stapelverarbeitung, mit deren Hilfe Sie eine Vielzahl von 
Einzelanweisungen durch Abarbeiten einer Befehlsdatei ausfuhren konnen. 
Falls Sie sich naher fUr das Innere des CP /M Betriebssystems interessieren, 
finden Sie in den Kapiteln 7 bis 9 Wissenswertes Uber Assemblerprogram
mierung, Debugging und CP/M-Standardroutinen. 
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Das Buch schlie13t mit einer ausftihrlichen CP / M- Befehlsilbersicht mit 
zahlreichen Beispielen. Besonders dem Profi steht somit noch zusatzlich ein 
Nachschlagewerk zur Verfilgung, aus dem er sich alle benotigten Informa
tionen schnell beschaff en kann. 

Viel Freude beim Studium dieses Buches und beim Arbeiten mit CP /M 
Plus wlinscht Ihnen 

Der Autor 
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1 Einfuhrung 
Lieber Leser, als stolzer Besitzer eines Schneider CPC 6128 oder JOYCE 
PCW 8256 haben Sie sich zusatzlich dieses Buch gekauft, um den Umgang 
mit CP/ M Plus zu erlernen. Vielleicht haben Sie sich Ihren Computer ein
zig und allein deshalb zugelegt, weil Sie sich ausschlief31ich mit CP /M Plus 
beschliftigen mochten. Sie bringen bereits einige Grundkenntnisse mit oder 
haben sogar auf einem anderen Computer schon mit CP/ M gearbeitet. Jetzt 
mochten Sie Ihre Kenntnisse vertiefen und interessieren sich fi.ir die sy
stemspezifischen Eigenschaften des CPC 6128 oder JOYCE. 

Wahrscheinlich gehoren Sie aber zu dem weitaus grof3eren Anwenderkreis, 
der sich einen Computer zunachst aus einem anderen Grund zugelegt hat. 
Falls Sie einen CPC 6128 besitzen, mag Sie in erster Linie das leistungs
starke BASIC interessiert haben, das mit seinen vielen Graphik- und 
Soundbefehlen unzahlige Moglichkeiten bietet. Sollten Sie aber einen 
JOYCE erworben haben, geschah dies wahrscheinlich aus beruflichen 
Grunden. Hierbei handelt es sich namlich um ein voll ausgebautes System 
mit Bildschirm, Drucker und Floppylaufwerk, das in erster Linie for die 
Textverarbeitung entwickelt wurde und eine auf3erst preiswerte Komplett
losung fUr so manches Btiro darstellt. Beim Kauf erfuhren Sie vielleicht 
nebenbei, dal3 Ihr Computer auch CP/ M-fahig ist, worunter Sie sich zu
nachst nichts Konkretes vorstellen konnten. Erst im Laufe der Zeit wurde 
Ihr Interesse fUr CP/M geweckt, nachdem Sie erfahren hatten, daB es sich 
dabei um ein universelles Betriebssystem handelt, fUr das eine groBe An
zahl fertiger Programme erhliltlich ist. Ganz gleich, ob Sie nun zu der einen 
oder der anderen Gruppe gehOren, dieses Buch ist filr Sie geschrieben, um 
Sie mit alien notwendigen Informationen zu versorgen, die Sie zum 
Arbeiten mit CP /M Plus benotigen. 

Bevor wir uns nun n:ther mit CP/ M Plus befassen, beachten Sie bitte den 
folgenden wichtigen Hinweis: Fi.ir Schneider-Computer gibt es zwei ver
schiedene CP/ M Versionen, namlich CP/M 2.2 und CP/M Plus. Letztere ist 
eine Weiterentwicklung von CP/M 2.2, die auch als CP/M 3.0 bezeichnet 
wird. Wahrend der JOYCE nur mit CP/M Plus arbeitet, wird der CPC 6128 
mit beiden Versionen geliefert. Dieses Buch behandelt aber ausschlief3lich 
CP/M Plus, das viele Vorzuge gegeni.iber der Version 2.2 aufweist. Deshalb 
sollten Sie normalerweise auch nur mit CP / M Plus auf diesem Computer 
arbeiten, denn die meisten Programme, die unter CP/ M 2.2 entwickelt 
wurden, laufen auch unter CP/ M Plus. Da lediglich wenige Ausnahmen 
CP/M 2.2 benotigen, woHen wir uns mit dieser Version hier nicht naher 
befassen. Weitere Einzelheiten darilber finden Sie im CP/M 2.2 Anwender
handbuch for den CPC 464, 664 und 6128, das vom gleichen Verfasser 
stammt und im Markt&Technik Verlag erschienen ist. 
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1.1 Was ist CP /M? 
Falls Sie zu der zweiten angesprochenen Anwendergruppe gehoren, konnen 
Sie sich vermutlich unter dem Begriff CP/M noch nicht allzuviel vorstellen 
und Sie wissen nicht so recht, was Sie damit anfangen sollen. 

Die meisten von Ihnen haben sich bestimmt schon mit BASIC befaf3t, einer 
Jeicht zu erlernenden Programmiersprache, die im allgemeinen standard
mlil3ig auf den Home- und Personal-Computern implementiert ist. Beim 
CPC 6128 steht sie sofort nach dem Einschalten des Computers zur Ver
fogung, wahrend sie beim JOYCE erst von Diskette nachgeladen werden 
mul3. Wenn Sie mit BASIC arbeiten, erhalten Sie ein Programm, das Sie 
sofort ausfilhren konnen. Sie tippen nur die entsprechenden BASIC-Zeilen 
korrekt ein und nach dem Befehl RUN lauft das Programm ab. 

Ganz so einfach geht es mit CP / M allerdings nicht, denn CP / M ist keine 
Programmiersprache, sondern lediglich ein Betriebssystem. Um dies zu ver
stehen, mi.issen wir uns zunachst einmal in groben Zi.igen mit dem Aufbau 
des Computersystems beschaftigen. Verlieren Sie aber nicht gleich den Mut! 
Die folgenden Erlauterungen sind so abgefa3t, dal3 sie filr einen Laien 
bzw. Computerneuling leicht verstandlich sind. Falls Sie sich bereits mit 
CP/M auskennen, konnen Sie die folgenden Absatze i.iberspringen. 

Wir werden jetzt anhand einiger Grundlagen der BASIC-Programmierung 
versuchen, den Obergang von BASIC zu CP /M zu vollziehen. 

Wenn Sie den CPC 6128 einschalten, erscheint eine Einschaltmeldung, das 
Wort "Ready" und ein gelbes Kastchen (Cursor) auf dem Bildschirm. Sie 
konnen dann sofort BASIC-Programme eingeben oder von Kassette bzw. 
Diskette laden und ausfilhren. 

Dies kommt aber nicht von ungefahr: Selbst wenn der Computer noch kein 
Programm enthlilt, arbeitet er dennoch unaufMrlich und fi.ihrt ohne Unter
brechung interne Maschinenroutinen aus. Ahnliches gilt i.ibrigens auch fur 
den JOYCE, der in Wartestellung geht, bis Sie eine CP/ M- oder Loco
Script-Diskette eingelegt haben. 

Der Computer setzt sich aus einer Vielzahl von Bausteinen zusammen. Der 
wichtigste ist die CPU, ein Z80A-Mikroprozessor, der standig arbeitet und 
interne Maschinenroutinen ausfiihrt. Da er den Computer sozusagen "am 
Leben erhalt", kann man ihn auch als sein "Herz" betrachten. Darilber hin
aus wird die CPU noch von einigen anderen Bausteinen unterstiltzt, die 
besondere Aufgaben, meist filr Steuerzwecke, i.ibernehmen. Darunter fallen 
Bausteine, die den Datentransfer mit der Floppy oder Kassette abwickeln, 
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den Drucker ansteuern sowie ein Videochip fUr die Bildschirmausgabe oder 
ein Soundchip zur Tonerzeugung, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Nicht zu vergessen sind die Speicherbausteine, die entweder fest vorpro
grammierte Routinen enthalten (ROM) oder fluchtig sind (RAM). So sind 
in den ROMs samtliche Routinen gespeichert, die der Computer nach dem 
Einschalten benotigt, damit Sie BASIC-Programme direkt eingeben und ab
arbeiten konnen. Aus einem ROM kann man also nur Oaten lesen, aber 
keine hineinschreiben. ROMs bezeichnet man deshalb auch als Nur-Lese
Speicher, aus denen man die fest vorprogrammierten lnformationen, die 
auch beim Abschalten des Computers nicht verloren gehen, lesen kann. 

Beim RAM dagegen handelt es sich um einen Schreib-Lese-Speicher, d.h. 
man kann Oaten hier hineinschreiben und auch wieder daraus lesen. Beim 
Ausschalten des Computers gehen sie allerdings verloren. Im RAM werden 
beispielsweise lhre BASIC-Programme oder die Zeichen abgelegt, die Sie 
jeweils auf dem Bildschirm sehen. 

Siimtliche Routinen und Daten, mit denen der Computer arbeitet, sind in 
8-Bit-Einheiten abgelegt. Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit, die 
Sie sich auch als Schalter vorstellen konnen, der entweder ein- oder aus
geschaltet ist. Entsprechend nimmt ein Bit den Zustand 0 (aus) oder l (ein) 
an. 

Jeweils acht Bit zusammengefaf3t ergeben eine Speicherzelle im Computer, 
die man als Byte bezeichnet. Wenn nun lhr CPC 6128 128K RAM (JOYCE 
256K RAM) enth:ilt, so heil3t dies, daB er uber 

128 * 1024 = 131072 Byte 

bzw. 

256 * l 024 = 262144 Byte 

Schreib-Lesespeicher verfugt, die allerdings nicht alle fi.ir BASIC
Programme nutzbar sind. Der Buchstabe K steht hier fiir Kilobyte, das in 
der Computertechnik nicht 1000, sondern 1024 Byte umfaf3t. 

Da sich jedes Byte aus 8 Bit zusammensetzt, kann es somit 28 oder 256 
verschiedene Zustlinde annehmen. Um dies zu verdeutlichen, wollen wir 
hier ein paar Beispiele zur biniiren Zahlendarstellung betrachten: 

0000 0000 

ergibt den Wert Null, da samtliche 8 Bits nicht gesetzt sind. Dagegen ergibt 
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1111 1111 

den Wert 255, der sich folgenderma13en errechnet (von links nach rechts): 

1 * 128 
+ 1 • 64 
+ 1 * 32 
+ 1 • 16 
+ 1 • 8 
+ 1 • 4 
+ 1 • 2 
+ 1 * 1 

255 

Da hier samtliche Bits gesetzt sind, ist 255 der groBte Wert, der in einem 
Byte dargestellt werden kann. Dariiber hinaus gibt es aber noch Zwischen
werte, wie im folgenden Beispiel, das die Zahl 114 binar darstellt: 

0111 0010 

oder 

0 • 128 
+ 1 • 64 
+ 1 * 32 
+ 1 * 16 
+ 0 * 8 
+ 0 * 4 
+ 1 * 2 
+ 0 * 1 

114 

Will man nun grof3ere Zahlenwerte als 255 darstellen, so benotigt man zwei 
oder mehr Bytes, die zu einer Einheit zusammmengefa13t werden. Zwei 
Bytes konnen somit 256 * 256 = 65536 oder drei Bytes 256 * 256 * 256 = 
16777216 verschiedene Zustande annehmen. Von dieser Moglichkeit macht 
z.B. BASIC Gebrauch, um Fliel3kommazahlen intern abzulegen, wenn auch 
in einer etwas abgewandelten Form. 

Mit den 256 verschiedenen Zustanden eines Bytes kann man aber noch an
dere Informationen auBer Zahlen erfassen, was jedoch von Fall zu Fall 
vereinbart werden muJ3. Dies geschieht beispielsweise zur Darstellung von 
Buchstaben und Satzzeichen, wobei jedem Zeichen ein entsprechender bi
narer Wert zugeordnet ist (ASCII-Code). Auch Maschinenprogramme setzen 
sich aus einer Vielzahl von Binarwerten zusammen, wobei jeder Wert einer 
bestimmten Operation entspricht, die jeweils zwischen eins und vier Bytes 
benotigt. Die restlichen Bytes beinhalten dann z.B. Werte, die flir diese 
Operation erforderlich sind. 
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Sie sehen, daB man in den einzelnen Bytes im Speicher eine Vielzahl von 
Informationen ablegen kann, wobei natOrlich in jedem Fall f eststehen muB, 
ob es sich um eine FlieBkommazahl, um Textzeichen oder um Maschinen
programme handelt. Selbst ein BASIC-Programm setzt sich aus Bytewerten 
zwischen 0 und 255 zusammen. 

Damit Sie nun direkt nach dem Einschalten des CPC 6128 BASIC-Pro
gramme eingeben und ausfiihren konnen, mussen folgende interne Routinen 
ausgefUhrt bzw. aktiviert werden: 

o Betriebssystem 

o Editor 

o BASIC-Interpreter 

Das Betriebssystem ist der eigentliche Kern des Computers und arbeitet auf 
unterer Ebene. Es fragt z.B. die Tastatur ab, welche Taste Sie gerade ge
drlickt haben, steuert den Datentransf er zu Drucker und Floppy, send et 
Videosignale an den Bildschirm oder erzeugt Tone uber den Lautsprecher. 
Dazu geMren selbstverstandlich auch die bereits erwlihnten Zusatzbausteine 
fUr bestimmte Aufgaben. 

Mit dem Betriebssystem allein ke>nnen Sie aber noch kein BASIC-Programm 
schreiben und ausfUhren. Sie konnen sich he>chstens eigene Maschinenpro
gramme schreiben, die bestimmte Anweisungen an das Betriebssystem ge
ben. Das ist sicher eine interessante A ufgabe fUr den Profi, der sich mit 
der direkten Programmierung der Z80-CPU oder den anderen Bausteinen 
auskennt und umfangreiche Kenntnisse in der Assemblerprogrammierung 
mitbringen muB. 

In den fruhen Zeiten der Computertechnik bediente man 'sich solcher Pro
grammiertechniken, die allerdings sehr aufwendig waren. Bald jedoch ent
wickelte man hohere Programmiersprachen, die das Programmieren erheb
lich vereinfachten. Zu diesen Programmiersprachen gehOrt auch das BASIC 
Ihres Computers. 

Eine solche Programmiersprache bewirkt im Prinzip nichts anderes, als ein
fache Anweisungen - die, wie z.B. in BASIC, der iiblichen algebraischen 
Schreibweise sehr nahe kommen - in eine Vielzahl von Maschinenbefehlen 
umzusetzen und diese durch das Betriebssystem ausfiihren zu !assen. 

Kommen wir wieder auf den CPC 6128 zuriick: Zun~chst mu13 der BASIC
Programmtext, so wie Sie ihn eingeben, erfaf3t und intern gespeichert wer
den. Dies ist die Aufgabe des Editors, der letztlich ebenfalls aus einem 
umfaogreichen Maschinenprogramm besteht, mit dessen Hilf e Sie jede 
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BASIC-Zeile eintippen und die Eingabe durch Drucken der RETURN-Ta
ste beenden konnen. Dabei wird der BASIC-Text in einen speziellen Code 
umgewandelt, der zwar noch weit vom eigentlichen Maschinencode entfernt 
ist, aber als BASIC-Programm abgearbeitet werden kann. 

Die Abarbeitung ubernimmt dann der BASIC-Interpreter, ebenfalls ein 
umfangreiches Maschinenprogramm, welches diesen Code liest und die 
zugehOrigen Maschinenroutinen des Betriebssystems aufruft. 

Nur durch das Zusammenwirken von Editor, Interpreter und Betriebssy
stem konnen wir auf so einfache Weise mit BASIC arbeiten. Dabei brau
chen wir uns uber die Arbeitsweise dieser Routinen keinerlei Gedanken zu 
machen. Nebenbei sei bemerkt, daB es auch Compiler gibt, die den Pro
grammtext direkt in ausfUhrbaren Maschinencode ubersetzen. Dies hat den 
Vorteil, daB die Programme dann wesentlich schneller ablaufen, da ein In
terpreter nicht mehr benotigt wird. Nachteilig dagegen wirkt sich ein er
Mhter Speicherplatzbedarf und die Tatsache aus, daJ3 ein compmertes 
BASIC-Programm nicht mehr geHstet und korrigiert werden kann. 

Nachdem wir nun die Arbeitsweise des Computers unter BASIC in groben 
Ztigen kennengelernt haben, n\llt es nicht mehr schwer, auch CP/M zu 
verstehen. CP /M ist nfimlich ein universelles platten- oder diskettenorien
tiertes Betriebssystem, das an fast jeden Computer angepaBt werden kann, 
der eine Z80- oder 8080-CPU besitzt. Programme, die auf einem CP/M
Computer erstellt wurden, sind - von geringen Anpassungen einmal abgese
hen - auf jedem anderen CP/M-Computer ebenfalls lauffahig. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dal3 es eine Unmenge von CP/M-Software auf dem 
Markt gibt, die auf jedem CP/M-Computer lauffahig ist. Nicht umsonst 
wird behauptet, daB CP/M-Programme die grof3te Softwarebibliothek der 
Welt darstellen. 

CP/ M-Programme sind meist reine Maschinenprogramme, die auf dem 
CP/M-Betriebssystem lauffahig sind und genormte Einsprungadressen ver
wenden. Um mit CP/ M arbeiten zu konnen, ist es aber nicht unbedingt 
notwendig, daJ3 Sie sich in der Maschinenprogrammierung auskennen, wenn 
Sie auf fertige Programme zuruckgreifen. Daruber hinaus werden zu CP/ M 
no ch verschiedene Dienstprogramme mitgelief ert, die das Arbeiten er
leichtern. 

Unter CP/M konnen Sie in den verschiedensten Programmiersprachen pro
grammieren, wenn Sie sich den jeweiligen Editor und Interpreter bzw. 
Compiler kaufen. So gibt es auch M-BASIC (eine BASIC-Version, die dem 
Mallard- BASIC des JOYCE sehr ahnelt, die sich aber vom BASIC des CPC 
6128 in einigen Punkten unterscheidet) oder Programmiersprachen wie z.B. 
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Turbo- PASCAL, FORTRAN und FORTH, um nur einige Beispiele zu nen
nen. 

Die Renner unter CP / M sind allerdings prof essionelle Programme, wie 
WordStar, ein komfortables Textverarbeitungssystem, dBase II, ein Daten
bankprogramm und MultiPlan, ein Tabellenkalkulationsprogramm. Diese 
Programme sind, fertig angepaBt fiir den CPC 6128 und JOYCE, bei 
Markt&Technik erMltlich. 

Wenn Sie andere CP/M-Programme von anderen CP/M-Rechnern auf lh 
ren Computer Ubertragen mochten, milssen Sie diese Uberspielen und even
tuell anpassen. Dazu benotigen Sie jedoch umfangreichere Kenntnisse, wes
halb wir dieses Thema erst an spaterer Stelle in diesem Buch anschneiden 
werden. Zuntichst jedoch ist es wichtig, daB Sie mit f ertig angepaBter 
CP/M-Software und den mitgelieferten Dienstprogrammen arbeiten kon
nen. 

1.2 Geschichtliche Entwicklung 

Anfangs der siebziger Jahre steckte die Mikrocomputer- Technik noch in 
den Kinderschuhen. Der 8080 Mikroprozessor, der Vorgllnger des Z80, der 
sich in den Schneider-Computern befindet, war seinerzeit die neueste Er
rungenschaft. In der damaligen Zeit waren Computer noch relativ teuer 
und besaBen fUr unsere heutigen Begriffe nur einen kleinen RAM-Spei
cher. 

Schon bald entstand der Wunsch, fUr alle Computer, die mit einem 8080 
und sptiter einem Z80 Prozessor ausgestattet waren, ein einheitliches Be
triebssystem zu entwickeln, das sich mit wenig Milhe an die jeweilige 
Hardware (Computertyp) anpassen lieB. 

Ein Angestellter der Firma Intel Corporation, namens Gary Kildall, ent
wickelte schlieBJich im Jahre 1974 die erste CP /M-Version, die aber ge
genilber den heute verwendeten Versionen noch recht primitiv war. Er ar
beitete seinerzeit an einer Dateiverwaltung, die er in der hoheren Pro
grammiersprache PL/M schrieb und verwendete CP/M lediglich zur Unter
stiitzung. 

Im Jahre 1975 kam die erste kommerziell angebotene CP/M-Version 1.4 
auf den Markt, die zunachst aber wenig Beachtung fand. Darilber hinaus 
war sie nur auf den genormten 8-Zoll-IBM-Diskettenlaufwerken lauffahig 
und konnte nur schwer an andere Diskettenformate angepaBt werden. Die 
heute weit verbreiteten 5.25-Zoll- und 3-Zoll-Disketten gab es ja damals 
noch nicht. 
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Dieser Zustand linderte sich erst, als um 1979/80 die erweiterte CP/M
Version 2.2 herauskam und von der Firma Digital Research vertrieben 
wurde. Jetzt war CP /M ein universelles Betriebssystem, das auf die ver
schiedensten Diskettenformate angepaBt werden konnte. Dies hatte zur 
Folge, daB CP/M bald eine groBe Verbreitung fand. Somit konnten, von 
geringen Anpassungen einmal abgesehen, auf einem CP/M-Rechner ent
wickelte Programme leicht auf andere CP/M-fahige Computer ubertragen 
werden. Es ist daher auch nicht verwunderlich, daB CP/M-Programme die 
groBte Softwarebibliothek der Welt darstellen. 

Obwohl auch heute noch die Version 2.2 als Standard gilt, wurde CP/M 
zwischenzeitlich weiter entwickelt. Daraus entstand fur 8-Bit-Rechner die 
Version 3.0, auch CP/M Plus genannt, die mehr als 64 KByte RAM-Spei
cher benotigt. Mit eben dieser Version werden wir uns in diesem Buch 
ausftihrlich beschliftigen. 

Auch fiir 16-Bit-Rechner gibt es CP/M-Versionen, die aber nicht sehr 
weit verbreitet sind. FUr die mit einem 8086- bzw. 8088- Prozessor aus
gestatteten IBM-PC-Computer und deren kompatiblen Ger!ite entstand 
CP/M 86~ das sich allerdings nicht gegen MS-DOS durchsetzen konnte. 
Darliber hinaus sind auch Computer mit einem 68000-Prozessor (z.B. 
Apple-Macintosh) CP/M-flihig, wobei die Version CP/M-68K Anwendung 
find et. 

Neben CP / M gibt es noch das Betriebssystem MP / M. MP /M ist CP / M sehr 
!ihnlich und enthalt noch einige Zusatzfunktionen. Wahrend CP/M ein Ein
benutzersystem ist, ist MP / M multitasking-flihig, d.h. es kann mehrere 
Auf gaben gleichzeitig erfullen. MP /M wird Uberall do rt eingesetzt, wo 
mehrere Anwender Uber verschiedene Konsolen (in der Regel Tastatur und 
Bildschirm) auf einen Computer zugreifen. AuBerdem hat ein einzelner Be
nutzer au ch die Moglichkeit, mehrere Auf gaben gleichzeitig durchfUhren 
zu !assen, wie z.B. einen Text zu editieren und einen anderen auszu
drucken. 

Auch fiir MP/M gibt es eine 16-Bit- Version, die Concurrent CP/M 86 
heil3t. Unter dieser Version konnen sogar MS-DOS-Programme eingesetzt 
werden. 
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1.3 Geratezusammenstellung 

Damit ein Computersystem unter CP/M arbeiten kann, muO es sich zumin
dest aus folgenden Gerlite-Einheiten zusammensetzen: 

o Konsole (Bildschirm und Tastatur) 

o Diskettenlaufwerk 

o Drucker 

1.3.1 Bildschirm und Tastatur (Konsole) 

Bildschirm und Tastatur werden bei CP/M meist zusammengefaBt und als 
Konsole bezeichnet, obwohl es sich eigentlich um zwei getrennte Gerate 
handelt. Die Tastatur kann sowohl der amerikanischen als auch der deut
schen Norm angepaBt sein, was fi.ir die Funktionstiichtigkeit des Systems 
jedoch ohne Bedeutung ist. 

Der CPC 6128 wird mit einer amerikanischen QWERTY-Tastatur gelief ert, 
die keine deutschen Sonderzeichen enthalt. Zur Bedienung des CP/ M-Be
triebssystems ist dies auch nicht unbedingt erforderlich. Wenn Sie jedoch 
mit einem Textverarbeitungs-Programm deutschsprachige Texte eingeben, 
ist eine deutsche DIN-Tastatur sehr zu empfehlen. Man kann zwar die 
deutschen Umlaute auch umschreiben, indem man z.B. fUr den Buchstaben 
"li" "ae" setzt, ein solcher Text ware aber sehr ungewOhnlich fUr uns, so daO 
Sie diese Methode nur im auBersten Notfall einsetzen sollten. 

Der CPC 6128 laOt sich leicht auf den deutschen Zeichensatz umstellen. 
Davon macht z.B. das Textverarbeitungs-Programm WordStar Gebrauch. In 
seiner fi.ir den CPC 6128 angepaOten und von Markt&Technik vertriebenen 
Version kC>nnen Sie zwischen dem amerikanischen dem deutschen Zeichen
satz wlihlen. Dabei werden nicht nur die Tastatur entsprechend angepaBt, 
sondern gleichzeitig auch die deutschen Sonderzeichen auf dem Bildschirm 
erzeugt. Da hierbei einige Tasten ihre ursprUngliche Bedeutung verlieren, 
empfiehlt es sich, entsprechende Tastenaufkleber herzustellen. 

Der JOYCE wird dagegen bereits werksmliBig mit einer deutschen DIN
Tastatur geliefert, so daB hier keine Umstellung erforderlich ist. Beachten 
Sie aber, daB bei CP/M haufig eckige Klammern benOtigt werden, die auf 
einer deutschen Tastatur nicht vorhanden sind. Hier ist dann das Zeichen 
"[" durch "A" und das Zeichen "]" durch "U" zu ersetzen. 
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1.3.2 Diskettenlauf werk 

Zurn Arbeiten mit CP / M benotjgen Sie zumindest ein Diskettenlaufwerk. 
Obwohl dies im Prinzip fur die meisten Zwecke ausreicht, ist ein zweites 
Laufwerk sehr zu em pf ehlen, da es sich damit wesentlich bequemer ar
beiten HH3t. Sowohl der CPC 6128 als auch der JOYCE enthalten bereits ein 
eingebautes Laufwerk mit der Bezejchnung "A", sehen aber die Moglichkeit 
vor, ein weiteres Laufwerk B anzuschliel3en. Daruber hinaus entMHt der 
JOYCE noch ein virtuelles Laufwerk mit 112 KByte Speicherplatz, das die 
Bezeichnung "M" tragt und genauso wie ein echtes Diskettenlaufwerk zu 
bedienen ist. Die Oaten werden hier aber nicht auf Diskette, sondern im 
RAM des Computers abgelegt und gehen natUrlich nach beim Abschalten 
des Gerlites verloren. Das virtuelle Laufwerk eignet sich besonders als tem
porarer Zwischenspeicher, beispielsweise wenn Dateien mit nur einem 
echten Laufwerk kopiert werden sollen. 

Beachten Sie, dal3 der CPC 6128 und JOYCE jeweils verschiedene Disket
ten-Aufzeichnungsformate verwenden. Deshalb konnen Sie mit dem CPC 
6128 keine Disketten lesen, die im JOYCE-Format beschrieben sind. Dage
gen kann der JOYCE Disketten im CPC-Format lesen und auch beschrei
ben. So konnen Sie ohne weiteres auf dem JOYCE Dateien vom einen in 
das andere Format Obertragen, beispielsweise mit dem Kopierprogramm 
PIP, das wfr noch naher kennenlernen werden. 

Das 3-Zoll-Floppylaufwerk, das bei den Schneider-Computern Verwen
dung findet, gehOrt zu den kleinsten und kompaktesten Laufwerken, die es 
heute gibt. Dabei ist es genauso leistungsffihig wie seine grol3eren Bruder 
mit 8 Zoll und 5 t Zoll. 

Wenn Sie eine 3-Zoll-Diskette neben eine 5-t-Zoll-Diskette legen, flillt 
Ihnen nicht nur der Gro13enunterschied auf, sondern au ch die Schutzhulle. 
Die eigentliche Diskette besteht namlich aus einer empfindlichen Magnet
scheibe, die gegen mechanische Verletzungen unbedingt geschutzt werden 
mu3! 

Die Hi.ille der 5-t-Zoll-Disketten ist sehr biegsam und besitzt zwei C>ff
nungen for den Schreib-/Lesekopf und das Indexloch. Es verwundert daher 
nicht, dal3 der Umgang mit solchen Disketten besonderer Sorgfalt bedarf. 
Auch sollten die Disketten nur zum Gebrauch aus ihrer Papierhulle, die die 
C>ffnungen schi.itzt, herausgenommcn wcrdcn. 

Die fi.ir die Schneider-Floppies verwendeten 3-Zoll-Disketten befinden sich 
in einem stabilen Plastikgehause, das bei weitem nicht so empfindlich ist, 
wie die Hillie der 5-t-Zoll-Disketten. Zusatzlich werden die C>ffnungen fiir 
den Schreib-/ Lesekopf und das Indexloch mit einer Metallklappe ver-
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schlossen, die sich beim Einschieben der Diskette in das Laufwerk automa
tisch offnet. An der Seite des Gehftuses befindet sich namlich eine Fiih
rungsschiene mit einem weiJ3en Schieber. Wenn Sie diesen Schieber (vor
sichtig!) betatigen, spannen Sie eine Feder und off nen gleichzeitig die 
Klappe, wobei die Magnetscheibe sichtbar wird. Beim Loslassen des Schie
bers schnappt die Klappe auf grund der Federwirkung wieder zu. 

Die 3-Zoll-Disketten sind beidseitig beschreibbar. Sie konnen aber immer 
nur eine Seite, namlich Seite "A" oder Seite "B", gleichzeitig nutzen. Das 
Lauf werk greift jeweils auf die Seite zu, die beim Einschieben oben auf 
der Diskette sichtbar ist. Beim JOYCE ist es immer die linke Seite, da hier 
das Laufwerk senkrecht angeordnet ist. 

Das Einlegen der Diskette in das Lauf werk ist denkbar einfach. Sie schie
ben die Diskette so weit hinein, bis sie einrastet. Dies sollte aber nur dann 
geschehen, wenn sowohl der Computer, als auch die Floppy eingeschaltet 
sind, da es sonst unter ungUnstigen Umstanden zu Datenverlusten kommen 
kann. 

Das Herausnehmen der Diskette ist genauso einfach: Sie drUcken lediglich 
den Knopf rechts unter der Off nung und die Diskette springt heraus. 

Abgesehen von dem Schreibschutz fur CP/M-Dateien, mit dem wir uns 
noch befassen werden, k6nnen Sie lhre Disketten vor versehentlichem 
Schreiben schUtzen, wenn Sie links oben auf jeder Seite das kleine, mit 
einer roten Klappe verschlossene Loch off nen. Dies erreichen Sie, indem 
Sie mit einem spitzen Stift den seitlich angebrachten roten Schieber betati
gen. 

Ungeachtet des Schreibschutzes sollten Sie von alien wichtigen Programmen 
und Dateien mindestens eine Sicherheitskopie anf ertigen, die sich nach 
Moglichkeit auf einer anderen Diskette befinden sollte. Trotz der hohen 
A ufzeichnungssicherheit ist es dennoch nicht vollig auszuschlie13en, dal3 
Schreib- oder Lesefehler auftreten. Doch wahrscheinlicher als rein tech
nische Fehler ist das "menschliche Versagen", wodurch unbeabsichtigt eine 
Diskette neu formatiert oder wichtige Dateien geloscht oder iiberschrieben 
werden. Auch in einem solchen Fall kann man dann auf die Sicherheits
kopie zurUckgreif en. 

Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir uns mit dem Kopieren von 
Dateien und ganzen Disketten noch naher beschaftigen. 

Einige Fremdfirmen bieten 5-t-Zoll-Laufwerke for Schneider-Computer 
an, die entweder nur als Zweitlaufwerk (Laufwerk B) eingesetzt werden 
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konnen oder zusammen mit einem eigenen Betriebssystem geliefert werden 
und somit die Schneider-Laufwerke vollstandig ersetzen. 

Es stellt sich allerdings die Frage, welchen Nutzen diese Laufwerke brin
gen. Der Einsatz von 5-t-Zoll-Disketten allein bringt keinen Vorteil, wie 
wir bereits gesehen haben. Solche Laufwerke sind nur dann sinnvoll, wenn 
Sie Oaten mit einem anderen Computer austauschen mochten, dessen Flop
py ein IBM-kompatibles Disketten-Aufzeichnungsformat verwendet. Neben 
dem IBM PC gibt es noch eine Reihe anderer Computer, die mit diesem 
Format arbeiten oder es zumindest lesen konnen. Die CPC-Floppy arbeitet 
normalerweise zwar nicht im IBM-Format, sie kann aber Disketten in die
sem Format lesen und beschreiben. 

In absehbarer Zeit werden sicher auch Plattenlaufwerke (Harddisc) fur 
Schneider-Computer auf den Markt kommen, die anstelle der Disketten
laufwerke eingesetzt werden konnen. Im Gegensatz zu einer Diskette ent
halten sie eine Festplatte, die meist nicht austauschbar ist. Harddiscs haben 
eine wesentlich gro13ere Speicherkapazitat als Disketten, die meist im Rah
men zwischen JO und 20 Megabyte (I MByte = 1024 KByte) Jiegt. Dafur 
sind sie auch wesentlich teurer. 

1.3.3 Drucker 

Jedes CP/M-System sollte auch einen Drucker enthalten. Der Drucker 
NLQ-401 von Schneider ist ein leistungsfahiger und preisgunstiger Matrix
drucker fUr den CPC 6128, mit dem Sie auch Korrespondenzschrift (NLQ 
= Near Letter Quality) erzeugen konnen. DarUber hinaus kann er mit Hilfe 
von DIP-Schaltern auch auf den deutschen Zeichensatz umgeschaltet wer
den, was sich besonders fUr eine deutsche Textverarbeitung vorteilhaft 
auswirkt. Beim JOYCE dagegen ist ein ahnlicher Drucker bereits im Lie
ferumfang mit enthalten. 

Matrixdrucker besitzen einzelne Nadeln, die fur jedes Zeichen ein Punkt
raster auf das Papier drucken. In der NLQ-Betriebsart werden die einzel
nen Zeichen nach einem bestimmten Schema zweimal Uberdruckt, wodurch 
ein sehr sauberes Schriftbild entsteht, das dem eines Typenraddruckers 
(siehe unten) sehr nahe kommt. 

Au13er dem NLQ 401 konnen Sie aber auch jeden anderen Drucker an den 
CPC 6128 anschlie13en, der mit einer Centronics-Schnittstelle ausgerustet 
ist. Dies ist bei den meisten handelsublichen Druckern der Fall, die zudem 
auch den deutschen Zeichensatz enthalten. Der CPC 6128 ist bereits st:rn
dardm!113ig mit einer Centronics-Schnittstelle versehen, wlihrend fur den 
JOYCE ein entsprechendes Interface erhaltlich ist. Dieses Interface besitzt 
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aul3er einer Centronics- noch eine RS232-Schnittstelle, die zur Datenf ern
ubertragung erforderlich ist. 

Ein besonders schOnes Druckbild erzeugen die Typenraddrucker, bei denen 
keine Punktraster, wie bei Matrixdruckern , scndern Typen, die auf einem 
rotierenden Rad angeordnet sind, fiir die einzelnen Zeichen gedruckt wer
den. Ein Typenraddrucker arbeitet aber wesentlich langsamer als ein Ma
trixdrucker. Sie sollten sich jedoch ernsthaft die Frage stellen, ob sich ein 
Typenraddrucker fur Ihre Zwecke wirklich lohnt, denn die NLQ- Matrix
drucker erzeugen bereits ein sehr schones Schriftbild, dessen Qualitiit der
jenigen eines Typenraddruckers schon sehr nahe kommt. 

Als weiteres gibt es noch Tintenstrahldrucker, die ahnlich wie Matrix
drucker arbeiten. Das Zeichenraster wird hier aber nicht von Nadeln, son
dern von f einen Farbdusen erzeugt, die kleine Farbtupf er auf das Pa pier 
spritzen. 

Die neueste Errungenschaft sind die Laserdrucker, die die Druckfarbe mit
tels eines Laserstrahls auf das Papier ubertragen und dort einbrennen. Diese 
Drucker arbeiten zwar extrem schnell, dafiir ist ihr Anschaffungspreis aber 
noch sehr hoch . 

1.4 Wichtige Grundbegriffe fur Anfanger 

Wir befassen uns jetzt mit wichtigen Grundlagen, die Sie unbedingt durch
lesen sollten, bevor Sie mit CP/ M arbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
Sie einen CPC 6128 oder JOYCE besitzen, denn das Arbeiten mit CP/ M 
Plus ist prinzipiell fi.ir beide Rechner gleich. Etwaige gerl\tespezifische 
Unterschiede werden jedoch erliiutert. 

1.4.1 Der CP / M-Start 

Der CP/M-Start, d.h. das Booten bzw. Laden des CP/M-Betriebssystems, 
ist fiir den CPC 6128 und den JOYCE unterschiedlich. Wtihrend Sie auf 
dem CPC 6128 direkt nach dem Einschalten BASIC- Programme schreiben 
oder ausfUhren kOnnen, enthalt der JOYCE nur einen Bootstrap- Lader, der 
das gesamte Betriebssystem, um welches es sich dabei auch immer handeln 
mag, von Diskette laden muB. Bevor dies nicht geschehen ist, kann man 
mit dem JOYCE absolut nichts anfangen. 

Deginnen wir mit dem CPC 6128. Achten Sie darauf, daB alle drei Steck
verbindungen zwischen der Konsole und dem Bildschirm richtig hergestellt 
sind. Falls Sie ein zweites (externes) Laufwerk verwenden, verbinden Sie 
dieses noch vor dem Einschalten mit einem entsprechenden Flachkabel, das 
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Sie in die dafUr vorgesehene Buchse des Grundgerates einstecken. Jetzt 
schalten Sie zuerst das Zweitlaufwerk (falls vorhanden) und dann den 
Computer ein. 

Dem CPC 6128 liegen beim Kauf zwei Systemdisketten mit insgesamt vier 
Seiten bei, deren Nummer jeweils auf dem Etikett der Diskette auf gedruckt 
ist. Leg en Sie jetzt Seite 1 in das eingebaute Lauf werk und geben Sie dann 

I CPM <RETURN> 

ein. Durch diesen Vorgang wird CP /M Plus geladen und initialisiert. Statt 
der RETURN-Taste k<:>nnten Sie auch die ENTER-Taste verwenden, denn 
die Funktion beider ist vollkommen identisch. Im folgenden sprechen wir 
aber immer nur von der RETURN-Taste. 

Jetzt erscheint die Einschaltmeldung 

CP/M Plus Amstrad Cons\J'fler Electronics plc 
v 1.0, 61K TPA, 1 disc drive 

und darunter das Bereitschaftszeichen 

A> 

Dies bedeutet, dat3 der Computer nun zur Entgegennahme von CP/M-Be
f ehlen bereit ist. Ist kein externes Laufwerk angeschlossen, erscheint in der 
unteren rechten Ecke zusatzlich noch der Hinweis 

Drive Is A: 

Er gibt an, daB das Laufwerk A das Bezugslaufwerk ist. 

Kommen wir jetzt zum JOYCE, der ebenfalls ein eingebautes Laufwerk 
besitzt. Stellen Sie auch hier zunachst slimtliche Steckverbindungen 
zwischen dem Bildschirm, der Tastatur und dem Drucker her. Schalten Sie 
nun die gesamte Anlage mit dem Schalter ein, der unterhalb des Bild
schirms angebracht ist. Zunachst finden Sie einen hellen Bildschirm und ein 
leise surrendes Laufwerk vor. Auch dem JOYCE liegen zwei Systemdisket
ten mit den Seiten 1 bis 4 bei. Alles, was Sie nun tun mussen, um CP / M zu 
starten, ist, nach dem Einschalten Seite 2 in das Laufwerk zu schieben. 
Jetzt wird das CP / M-Betriebssystem automatisch geladen, ohne daf3 Sie 
eine weitere Taste drucken mussen. 

Beim JOYCE erscheint eine ahnliche Einschaltmeldung wie beim CPC 6128: 

CP/M Plus Amstrad Consumer Electronics plc 
v 1.2, 61K TPA, 1 Laufwerk, 112K laufwerk M: 
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Darunter e rscheint, ebenso wie beim CPC 6128, das Bereitschaftszeichen 

A> 

und Sie kt>nnen jetzt CP/M-Befehle eingeben. Die Einschaltmeldung gibt 
auch an, da6 wir auf dem JOYCE ein virtuelles Laufwerk "M" mit 112 
KByte zur VerfUgung haben, das lediglich aus RAM-Speicher besteht. 

Falls der JOYCE kein zweites eingebautes Laufwerk enthalt, erscheint in 
der rechten unteren Ecke die Meldung: 

Laufwerk ist A: 

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daJ3 der JOYCE teilweise deutsche Mel
dungen ausgibt, wlihrend sie beim CPC 6128 englisch sind . Dies ist ein 
Vorteil, welcher den JOYCE neben seiner DIN-Tastatur als Burocomputer 
fUr den deutschen Sprachgebrauch auszeichnet. 

1.4.2 Die drei Grundelemente von CP/ M 

Eingangs haben wir schon erfahren, daB CP /M ein universelles Betriebs
system ist, das an fast jeden Computer mit einem 8080- oder Z80-Mikro
prozessor angepaBt werden kann. 

Wir wissen auch schon, daB ein Computer aus fluchtigem RAM-Speicher 
und verschiedenen ROMs sowie anderen Bausteinen besteht. Der Computer, 
einschliel3lich slimtlicher Bauteile, wird als Hardware bezeichnet. Pro
gramme, gleich welcher Art, die man von Diskette nachladen muB und die 
im RAM-Speicher abgelegt werden, nennt man Software. 

Die Hardware des Computers enthlilt somit auch dessen Betriebssystem, das 
allerdings nicht mit dem CP / M-Betriebssystem identisch ist. Weiter oben 
hatten wir der Einfachheit halber nur von einem Betriebssystem gespro
chen, um den Aufbau eines Computersystems zu erklaren. 

Das CP/M-Betriebssystem dagegen besteht aus den drei Teilen CCP (Com
mand Control Processor), BOOS (Basic Disc Operation System) und BIOS 
(Basic Input Output System). Das Wort "Basic" hat hier jedoch nichts mit 
der Programmiersprache BASIC zu tun. 

Beginnen wir mit dem BOOS, dem Kernstuck des CP/ M-Betriebssystems. 
Das BOOS steuert slirntliche Diskettenoperationen, es schreibt Dateien auf 
Diskette, liest sie wieder und verwaltet das Disketten-Inhaltsverzeichnis 
(Directory). Daruber hinaus besitzt es auch Routinen zur Abfrage der 
Tastatur und zur Ausgabe von Zeichenketten (Strings) auf dem Bildschirm 
oder auf dem Drucker. 
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Das BOOS besteht aus ger1Heunabhlingigen Maschinenroutinen, die for alle 
CP/M-Computer gleich sind. Ledigiich der Speicherbereich, in dem das 
BOOS abgelegt ist, kann von Gertit zu Gerat unterschiedlich sein. 

Das BOOS besitzt die vorteilhafte Eigenschaft, daB CP/M-Programme, die 
auf einem Computer entwickelt wurden, auch auf einem anderen CP/ M
Computer lauff!ihig sind. Dies wird durch genormte Funktionsaufrufe er
reicht, wobei fUr jede Funktion eine Konstante in das C-Register des 
Prozessors geladen und dann das Unterprogramm ab Adresse 5 (0005H) 
aufgerufen wird. 

Falls Sie sich bereits in der Assemblerprogrammierung auskennen, durfte es 
Ihnen nicht schwer fallen, diesen Vorgang zu verstehen. Betrachten wir ein 
kleines Beispiel: 

Wir wollen eine Zeichenkette auf dem Bildschirm ausgeben. Dazu laden wir 
das C-Register mit der Konstante 9 und rufen das Unterprogramm ab der 
Speicherzelle 5 auf. So einfach ist das. 

Fur diejenigen Leser, die sich bisher nur mit BASIC befaOt haben, hier ein 
kleines BASIC-Programm, das die Funktionsweise der BDOS-Aufrufe si
muliert. 

10 REH BDOS · SfnJletion 
20 INPUT "Funlc.tionsnumier"· e 
30 GOSU8 60 I 

40 GOTO 10 
so : 
60 ON e GOTO 100, 200, 300 
70 : 
100 REH Stringousgobe 

(Anweisungen) 
150 RETURN 
190 : 
200 REM Abfrege Tastatur 

(Anwcisungen) 
250 RETURN 
290 : 
300 REM Datei auf Diskette schreiben 

(Anweisungen> 
350 RETURN 

Nach Eingabe der Funktionsnummer, die wir hier in der Variablen "a" 
able gen, wird das Unterprogramm in Zeile 60 auf gerufen. Dortsteht die 
BASIC-Anweisung 

ON a GOTO 100, 200, 300 

die Sie vielleicht schon aus dem Handbuch oder einem BASIC-Lehrbuch 
kennen. Erh!ilt dabei die Variable "a" den Wert "l", wird die Routine ab 
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Zeile 100 aufgerufen, beim Wert "2" ist es die Routine ab Zeile 200 und 
beim Wert "3" die entsprechende ab Zeile 300. 

Die Zuord nung eines Wertes zur Variablen "a" entspricht dem Laden des C
Registers mit einer Funktions-Konstanten und Abarbeiten von Zeile 60, 
dem jeweiligen BDOS-Aufruf in Adresse 5. BOOS verzweigt dann intern in 
die Routine, die mit der Funktionsnummer auf gerufen wurde. 

In unserem BASIC- Programm haben wir nur drei verschiedene BDOS-Auf
rufe simuliert; in Wi rklichkeit kann das BOOS aber uber 50 verschiedene 
Funktionen ausf uhren. 

Das BDOS steht in sHindigem Kontakt mit dem CCP, den man auch als Be
dienungsprozessor bezeichnen kann. Ebenso wie das BOOS ist auch der 
CCP systemunabhtlngig und steuert den Dialog mit dem Benutzer. So gibt 
z.B. der CCP das Anforderungszeichen A> aus und wartet, da6 Sie einen 
Befehl eingeben, den er dann analysiert und ausfUhrt. 

Eine Reihe von residenten Befehlen, ist bereits im CCP enthalten. Im 
Gegensatz dazu gibt es auch nicht residente Befehle, zu deren AusfUhrung 
erst ein Maschinenprogramm von Diskette nachgeladen werden mul3. Mehr 
hieruber in Kapitel 2. 

Kommen wir schlie61ich zum BIOS, welches das Bindeglied zwischen dem 
DDOS und der jeweiligen Hardware darstellt. Wahrend CCP und BOOS auf 
jedem CP/ M-Computer 'identisch sind, ist dies beim BIOS nicht der Fall, 
denn es mul3 jeweils angepa6t bzw. neu geschrieben werden. 

Um die BIOS-Anpassung brauchen Sie sich bei Ihrem CPC-Computer 
g!Ucklicherweise nicht mehr zu kummern , denn diese Arbeit haben Ihnen 
bereits die Konstrukteure des Computers abgenommen. Beim CPC 6128 ist 
das BIOS ein fester Bestandteil des Floppy- ROMs und verwendet teilweise 
die gleichen Routinen, die auch unter AMSDOS, dem Diskettenbetriebs
system flir BASIC, Anwendung finden. Auch ist die Dateiverwaltung unter 
AMSDOS derjenigen unter CP/M weitestgehend angepaBt, weshalb Sie 
einige Dateien auch zwischen BASIC und CP/ M austauschen konnen. Doch 
hierilber sptiter mehr. 

Ahnlich wie das BOOS enthalt auch das BIOS eine Tabelle mit konstanten 
Einsprungadressen. Die aufgerufenen BIOS-Routinen befinden sich aber 
auf einer weit nied rigeren Maschinenebene als die des BOOS. So ist das 
BOOS beispielsweise in der Lage, eine ganze Zeichenkette auf dem Bild
schirm auszugeben. Dabei ruft es wiederholt eine BIOS- Routine auf , die 
diese Kette jeweils zeichenweise an die Hardware weitergibt, was in diesem 
Fall der Dildschirm ist. 
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Neben den drei Hauptteilen von CP/M - CCP, BDOS und BIOS - di.irfen 
wir aber nicht vergessen, daf3 ein CP/M-System auch einen Ai;..beitsspeicher 
benotigt. Er wird in der Fachsprache als TPA (Transient Program Area) 
bezeichnet und mul3 einen zusammenMngenden Speicherbereich umfassen. 
Er beginnt bei der Adresse lOOH (256 dez.) und enthalt im oberen Bereich 
die drei Elemente CCP, BDOS und BIOS. Je groBer der TPA ist, desto 
umfangreichere Programme konnen auf dem System laufen. Auf dem CPC 
stehen unter CP/M 2.2 etwa 41 KByte und unter CP/M Plus (nur CPC 
6128) 61 KByte an TPA zur Verfiigung. 

1.5 CP/M 2.2 und CP/M Plus 
Falls Sie bereits auf einem anderen Computer mit CP/M 2.2 gearbeitet ha
ben, werden Sie sicher die Unterschiede zu CP/M Plus interessieren, die 
wir bier kurz vorstellen wollen. 

Der Hauptunterschied zwischen beiden Versionen ist der benotigte RAM
Speicher. CP/M 2.2 ist fi.ir maximal 64 KByte Speicher ausgelegt, denn 
mehr kann die Z80-CPU nicht adressieren. 64 KByte entsprechen genau 
einer Speicherbank. 

CP/M Plus dagegen kann durch sogenanntes Banking auch auf mehrere 
Speicherblinke zugreifen. Unter Banking versteht man die Umschaltung 
zwischen mehreren Speicherblinken zu je 64 KByte. 

Der CPC 6128 verfi.igt Ober zwei solcher Speicherbanke und der JOYCE 
sogar uber vier, die allerdings nur teilweise fUr CP /M Plus reserviert sind. 
Wenn Sie den CPC 6128 jedoch unter CP/M 2.2 betreiben, benotigen Sie 
nur eine Speicherbank, ahnlich wie beim CPC 464 und 664. Deshalb kon
nen diese beiden Gerate normalerweise nicht unter CP/M Plus betrieben 
werden. Es gibt jedoch noch eine ungebankte CP/ M-Plus-Version, fiir die 
nur eine Speicherbank erforderlich ist. Sie steht allerdings nicht fUr 
Schneider-Computer zur VerfUgung und wilrde aul3erdem einen Tei! des 
wertvollen TPA beanspruchen. 

Da sowohl der CPC 6128 als auch der JOYCE in mehrere Banke aufgeteilt 
sind, kann die Bank 0 als Systembank und die Bank l als TPA dienen. Dies 
bedeutet aber nicht, dal3 Sie unter CP /M Plus voile 64 KByte TPA zur 
VerfUgung haben, denn ein Tei! der Bank 1 wird fiir Teile des BDOS und 
BIOS benotigt. Immerhin bleiben filr den Anwender noch 61 KByte ver
fiigbar. 
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Die Bank O entMlt uberhaupt keinen TPA und ist fur die Hauptteile des 
CCP, BOOS und BIOS reserviert. Der uberwiegende Teil jedoch dient zur 
vorubergehenden Ablage von Diskettensektoren. 

An dieser Stelle werden Sie sich vielleicht fragen, warum ftir den TPA nur 
eine Speicherbank zur Verftigung steht, wobei nicht allzuviel Platz mehr als 
in einem gut ausgelegten CP/M 2.2-System vorhanden ist. Auch die Ablage 
von Diskettensektoren in dem riesigen Speicher kornmt Ihnen vielleicht 
uberfliissig vor. 

Wir werden jedoch gleich sehen, daf3 diese Anordnung erhebliche Vorteile 
mit sich bringt, die nicht nur in der Grof3e des Speicherplatzes liegen. 

Nehmen wir einmal an, Sie bearbeiten eine relative Datei, die aus zahl
reichen Datensfttzen besteht. Steht, wie unter CP /M 2.2, nur eine Speicher
bank zur Verftigung, mUssen Sie zum Lesen oder Schreiben der einzelnen 
Datensfttze jedesmal auf die Diskette zugreif en. Diese Zugriffe benotigen 
nicht nur extrem vie! Zeit, sondern beanspruchen auJ3erdem auch Laufwerk 
und Diskette. 

Der Speicherbereich, in dem unter CP /M Plus Diskettensektoren abgelegt 
werden, ist so groB, daf3 er manche Datei vollstandig aufnehmen kann, zu
mindest aber einen grof3en Teil davon. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, 
bei jedem einzelnen Zugriff das Floppy-Laufwerk anzuwerfen, um einen 
Datensatz zu lesen oder zu schreiben. Aus diesem Grund konnen die 
Floppy-Operationen wesentlich schneller abgewickelt werden als unter 
CP/ M 2.2. 

CP /M Plus kann auch mehr als zwei Speicherbanke verwalten, wobei alle 
weiteren SpeicherMnke ausschliel3lich zur A blage von Diskettensektoren 
bzw. Dateien dienen. Dies kann sogar so weit fohren, daB der Inhalt einer 
ganzen Diskette im RAM gespeichert wird und somit uberhaupt nicht mehr 
auf die Diskette zugegriffen werden muB. Mit zwei Speicherbanken ist aber 
schon ein sehr komfortables Arbeiten m5glich. 

In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer RAM-Floppy oder 
RAM-Disc, einem RAM-Speicher, der ein Floppylaufwerk teilweise oder 
ganz ersetzt, zumindest solange, wie die betreffende Datei in Arbeit ist. 
Der JOYCE geht sogar noch weiter, denn nahezu zwei Banke (112 KByte) 
konnen hier als virtuelles Laufwerk M angesprochen werden. 

Auch unter BASIC kann man die zweite Speicherbank des CPC 6128 als 
RAM-Disc nutzen, wozu das auf der Systemdiskette befindliche Prograrnm 
BANKMAN dient. Mit dessen Hilfe konnen Sie entweder vier Bildschirm
inhalte oder eine relative Datei in der zweiten Speicherbank ablegen, die 
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Sie vor der Bearbeitung von Diskette laden und im Anschlul3 daran wieder 
als Ganzes abspeichern. Vielleicht hilft Ihnen dieses Beispiel, den Nutzen 
einer zweiten Speicherbank noch besser zu verstehen. 

Aber damit nicht genug: In den folgenden Kapiteln befassen wir uns noch 
ausfiihrlich mit den zahlreichen Dienstprogrammen, die nur unter CP / M 
Plus zur Verftigung stehen. Sie haben die M<>glichkeit, Disketten und 
Dateien mit einem Schutzwort vor unberechtigtem Zugriff zu schUtzen oder 
mit einem Datums- und Zeiteintrag zu versehen. Auch in der Bedienung ist 
CP/M Plus wesentlich komfortabler als CP/M 2.2. Dies sehen wir an dem 
folgenden Beispiel: 

Wenn Sie unter CP/M 2.2 einen Diskettenwechsel vornehmen, mussen Sie 
anschliel3end unbedingt CTRL-C eingeben (gleichzeitiges Drucken der 
CTRL- und der C-Taste), um einen Warmstart auszulosen. Dabei werden 
nicht nur die sytemunabhlingigen Teile BOOS und CCP, sondern auch noch 
fiir den Zugriff wichtige Oaten von der Diskette gelesen. Unter CP/ M Plus 
dagegen konnen Sie vollkommen auf CTRL-C verzichten, da die Disket
tenparameter bei jedem Zugriff automatisch gelesen werden. 

Auf dem JOYCE werden Sie allerdings vergeblich eine CTRL- Taste su
chen, denn ihre Aufgabe iibernimmt hier die ALT- Taste. 
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2 Allgemeine Grundlagen 

Nachdem wir im ersten Kapitel wichtige Grundbegriffe uber CP/M ken
nengelernt haben, wollen wir jetzt einen Schritt weiter gehen und die 
ersten praktischen Gehversuche unternehmen. Wir wissen bereits, daB wir 
das CP / M- Betriebssystem zuerst laden und initialisieren mUssen, bevor wir 
damit arbeiten k6nnen. Diesen Vorgang wollen wir hier kurz rekapitulieren. 
Beim CPC 6128 legen Sie nach dem Einschalten von Floppy und Computer 
Seite 1 der Systemdisketten in das Laufwerk A und geben dann 

ICPM <RETURN> 

ein. Falls Sie nur mit einem Laufwerk arbeiten, ist dies immer das De
zugslaufwerk bzw. Laufwerk A. Es erscheint die Einschaltmeldung und das 
Anforderungszeichen "A>", so daB Sie nun mit CP/M arbeiten k6nnen. 

Beim JOYCE schalten Sie die gesamte Anlage ein und legen dann Seite 2 
der Systemdisketten ins Laufwerk ein. Sollte Ihr JOYCE mit zwei Lauf 
werken ausgestattet sein, so benutzen Sie das obere. CP / M Plus wird jetzt 
automatisch geladen, ohne dal3 Sie sonst irgend etwas dazu tun mUssen. 

2.1 Einige Tippversuche 

Der CCP, der den Dialog mit dem Benutzer herstellt, ist anders zu bedie
nen als der Editor, der unter BASIC zur VerfUgung steht. In diesem Zu
sammenhang ben~tigen wir einige Steuerzeichen, die meist mit der CTRL
Taste (JOYCE ALT-Taste) erzeugt werden. Lassen Sie uns deshalb ein paar 
Obungen durchfUhren. 

Wir beginnen mit einem ganz einfachen Bef eh!, der das Jnhaltsverzeichnis 
(Directory) der Systemdiskette auflistet. Dies funktioniert ~hnlich wie unter 
BASIC und AMSDOS, wo wir hierzu 

I dir 

eingegeben haben. Unter CP/M geschieht dies mit 

A>dir <RETURN> 

oder 

A>DIR <RETURN> 
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Der Vollstandigkeit halber haben wir hier das Anforderungszeichen A> mit 
aufgefUhrt, um die gesamte Befehlszeile darzustellen. Sie dilrfen es aber 
keinesfalls nochmals eingeben, da sonst ein Fehler auftritt. Sie mussen 
lediglich die drei Zeichen "D", "I" und "R" eingeben und anschliel3end die 
RETURN-Taste driicken. In der Regel spielt es bei CP / M keine Rolle, ob 
Sie die Bef ehlszeile in GroB- oder Kleinbuchstaben eingeben, intern wird 
sie ohnehin in Gro13schrif t umgewandelt. 

Wenn Sie bisher alles richtig gemacht haben, erscheint das Directory wie 
folgt auf dem Bildschirm: 

di r 
A: C10CPH3 EMS : BANKMAN BAS : PROFILE ENG : SUBMIT COM 
A: SETKEYS COM : KEYS CCP : LANGUAGE COM : SET24X80 COM 
A: PALETTE COM : SETSJO COM : SETLST COM : DISCKIT3 COM 
A: DATE COM : DEVICE COM : DIR COM ED COM 
A: ERASE COM : GET COM PIP COM PUT COM 
A: RENAME COM : SHOW COM : TYPE COM SET COM 
A: SETDEF COM : AHSDOS COM : BANKHAN BIN KEYS WP 
A> 

Mit seinem Aufbau werden wir uns an spater noch befassen. Jetzt ist es 
nur wichtig, daf3 Sie die Befehlsiibergabe richtig beherrschen. 

Beachten Sie, daf3 nach Ausgabe des Directories wieder das Anforderungs
zeichen A> und der Cursor erscheinen. CP/M ist jetzt zur Ubernahme wei
terer Befehle bereit. 

Bisher sind wir davon ausgegangen, dal3 Sie alles richtig eingegeben haben. 
Was geschieht aber, wenn Sie sich vertippen? Lassen Sie uns dies anhand 
dies es einfachen Bef eh ls einmal ausprobieren, und geben Sie dazu folgende 
fehlerhafte Anweisung ein: 

A>dirr <RETURN> 

Diesen Bef ehl versteht CP /M nicht und gibt deshalb die Meldung aus: 

A>dirr 
DIRR? 

A> 

Die f ehlerhafte Anweisung erscheint in GroBschrift mit angefiigtem Frage
zeichen und das Anforderungszeichen ist wieder sichtbar, d.h. CP/ M kann 
einen neuen Bef ehl entgegennehmen. 

Dies heiBt aber noch lange nicht, dal3 es uberhaupt soweit kommen mul3, 
insbesondere dann nicht, wenn Sie den Fehler noch vor dem Driicken der 
RETURN-Taste bemerken. In diesem Fall konnen Sie die DEL-Taste 
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(JOYCE: DEL-Taste mit Linkspfeil) drucken, wodurch das letzte Zeichen 
gelOscht wird und der Cursor um eine Stelle nach links rUckt. Da der Be
f ehl jetzt richtig geschrieben ist, kann er nun au ch durch Drilcken der 
RETURN-Taste ausgefilhrt werden. 

Betrachten wir ein weiteres Beispiel: 

A> fir 

Hier wurde nicht das letzte, sondern bereits das erste Zeichen falsch 
eingegeben. Um diesen Fehler zu korrigieren, haben wir zwei Moglich
keiten: 

Zunachst konnen wir dreimal hintereinander die DEL-Taste drUcken, wo
durch die gesamte Zeile geloscht wird . Da beim CPC 6128 und JOYCE 
samtliche Tasten mit einer Autorepeat-Funktion ausgestattet sind, brauchen 
wir die DEL-Taste nur lange genug zu drucken, bis alle drei Zeichen ver
schwunden sind. Dabei werden Sie dann f eststellen, daO das Anforderungs
zeichen nicht gelOscht werden kann. 

Es gibt aber no ch eine and ere Funktion, die die gesamte Bef ehlszeile auf 
einmal IOscht. Halten Sie dazu die CTRL-Taste gedrilckt und drilcken Sie 
anschlieOend die X-Taste. Einen solchen kombinierten Tastendruck be
schreibt man mit 

CTRL-X 

oder kurzer 

"X 

In manchen Fallen erscheint die verkUrzte Schreibweise auch auf dem Bild
schirm, da die mit der CTRL-Taste erzeugten Steuerzeichen sonst nicht 
dargestellt werden konnen. Aus drucktechnischen GrUnden wird der auf 
dem Bildschirm erscheinende "Pfeil nach oben" durch """ ersetzt. 

Da der JOYCE keine CTRL-Taste besitzt, benutzen Sie statt dessen die 
ALT-Taste, die die gleiche Funktion ausiibt. Im folgenden werden wir aber 
nur noch von der CTRL-Taste sprechen, da diese Bezeichnung fur CP /M 
Uhlich ist und die meisten CP/M-Computer diese Taste enthalten. 

Nachdem Sie nun die Zeile geloscht haben, geben Sie sie nochmals richtig 
ein und drUcken die RETURN-Taste. Beachten Sie, daO Sie eine fehlerhaf
te Befehlszeile immer soweit loschen milssen, bis alle falschen Zeichen ent
fernt sind. Von dieser Stelle an geben Sie dann die richtigen Zeichen ein. 
Es ist also nicht in jedem Fall erforderlich, die gesamte Zeile zu IOschen. 
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Auf3er CTRL-X gibt es noch eine Reihe anderer CTRL-Steuerzeichen, von 
denen wir die wichtigsten hier behandeln werden. Dariiber hinaus befindet 
sich im Anhang eine Zusammenfassung samtlicher Steuerzeichen. 

Doch nun noch einmal zurUck zur DEL-Taste. Statt DEL konnten wir auch 
CTRL-H eingeben, was die gleiche Wirkung hat. Ahnliches gilt auch fiir 
die RETURN-Taste (ENTER), die wir durch CTRL-M ersetzen konnen. 

Falls Sie einmal eine sehr lange Bef ehlszeile eingeben mUssen, die nicht in 
eine Bildschirmzeile paf3t, konnen Sie sich folgendermaf3en behelf en: Na ch 
Abschluf3 einer jeden Bildschirmzeile drUcken Sie CTRL-E (nicht RE
TURN!), worauf Sie in der nachsten Zeile weiterschreiben konnen. Erst 
wenn Sie Ihren Befehl komplett eingegeben haben, drUcken Sie die RE
TURN-Taste. 

Als kleines Demonstrationsbeispie l wollen wir einmal den DJR-Befehl auf 
drei Bildschirmzeilen verteilen, wobei jede Zeile nur ein Zeichen enthalt: 

A>D <CTRL-E> 
I <CTRL-E> 
R <RETURN> 

Auch in diesem Fall wird das Directory genauso wie vorher auf gelistet. 
Ubrigens wollen wir von nun an samtliche CP/ M-Befehle grofi schreiben , 
um sie besser hervorzuheben. Dies ist jedoch, wie wir oben bereits gesehen 
haben, keinesfalls notwendig. 

Wir werden in diesem Buch noch viele Befehle kennenlernen , die etwas auf 
dem Bildschirm auflisten, wie es auch beim DIR-Befehl der Fall ist. Hau
fig ist das Listing so umfangreich, daf3 es nicht auf den Bildschirm pafit 
und sich infolgedessen nach oben schiebt. Diesen Vorgang nennt man auch 
Scrollen. Hier konnen wir mit CTRL-S den Listvorgang unterbrechen und 
ihn mit CTRL-Q fortsetzen. Versuchen Sie dies einmal, wahrend Sie das 
Directory listen. 

Unter CP/M konnen Sie von der hervorragenden Eigenschaft Gebrauch 
machen, daf3 alles, was auf dem Bildschirm gelistet, auch gleichzeitig Uber 
den Drucker ausgegeben wird. A ch ten Sie aber unbedingt darauf, daf3 Ihr 
Drucker auch angeschlossen und eingeschaltet ist. CPC-Computer haben 
nfunlich die unangenehme Eigenschaft, in einer Endlosschleife zu h1ingen, 
wenn der Drucker angesprochen, aber nicht angeschlossen ist. 

1st der Drucker betriebsbereit, konnen Sie ihn mit CTRL-P der Bild
schirmausgabe parallel schalten. Probieren Sie das einmal aus und listen Sie 
dann ganz normal das Directory. Sie erhalten den Jnhalt Ihrer Diskette 
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somit schwarz auf weiB ausgedruckt. Durch eine erneute Eingabe von 
CTRL-P schalten Sie anschlief3end den Drucker wieder ab. 

Abschlief3end wollen wir auch in diesem Zusammenhang CTRL-C nicht 
vergessen, das ein gerade ablaufendes Programm unterbricht und einen 
Warmstart ausl~st. Wahrend bei CP/ M 2.2 auch nach jedem Disketten
wechsel CTRL-C gedruckt werden mul3te, kann dies bei CP/M Plus ent
fallen, da hier das BOOS diese Funktion automatisch ausflihrt. 

2.2 Etwas Ober Dateien 

Ebenso wie bei BASIC, gibt es auch. bei CP / M Dateien. Allgemein ausge
drUckt ist eine Datei eine Ansammlung von Oaten, die auf Diskette oder 
einem anderen Datentrager abgelegt sind. Jede Datei enth!Ht einen Namen, 
der in das Inhaltsverzeichnis (Directory) der Diskette einget ragen wird. 

Nun gibt es allerdings eine Vielzahl von ve rschiedenen Dateien, welche die 
unterschiedlichsten Arten von Informationen enthalten k~nnen. So gibt es 
z.D. Programmdateien, die ein ausfUhrbares Programm enthalten, Textdatei
en, die von einem Textverarbeitungssystem erzeugt werden oder reine 
Datendateien, in denen beispielsweise ein Adressenverzeichnis abgelegt ist. 
Selbst wenn Sie Ihre Farbgraphi ken auf Diskette schreiben, legen Sie e ine 
Datei an, die in diesem Fall den Inhalt des Dildschirm-RAMs speichert. 

In diesem Abschnitt erhalten Sie nun einen ersten Einblick in die ver 
schiedensten Dateiarten, die unter CP/M eine Rolle spielen. Nachdem wir 
im letzen Abschnitt schon einmal das Directory der Systemdiskette fUr den 
CPC 6128, Seite 1, auf gelistet haben, wollen wir dies jetzt nochmals wie
derholen und uns die Eintrage darin einmal genauer ansehen. 

Von nun an verzichten wir darauf, das Anforderungszeichen A> mit anzu
geben und beschranken uns lediglich auf die einzugebende Bef ehlszeile. 

Hier noch einmal das Directory: 

DIR 

A: C10CPM3 
A: SETKE YS 
A: PALETTE 
A: DATE 
A: ERASE 
A: RENAME 
A: SETOEF 

EMS : BANKMAN BAS : PROFI LE ENG SUBMIT COM 
COM : KEYS CCP : LANGUAGE COM SET24X80 COM 
COM : SETS IO COM : SETLST COM OISCKIT3 COM 
COH : DEVI CE COM : DIR COM ED COM 
COM : GET COM : PIP COM PUT COM 
COM : SHOW COM : TYPE COM : SET COM 
COM : AMSDOS COM : BANKMAN BIN : KEYS WP 

Mit dem DIR-Befehl werden stimtliche Dateinamen in der Reihenfolge 
ausgegeben, in der sie im Di rectory eingetragen sind. Dabei erscheinen 
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jeweils vier Namen nebeneinander in einer Zeile. Am Zeilenanfang ist das 
Laufwerk auf gefilhrt, von dem das Directory gelistet wurde. In unserem 
Fall ist es Laufwerk A. 

Falls Sie ein zweites Laufwerk B angeschlossen haben, kOnnen Sie auch das 
Directory von des sen Diskette listen, was mit dem Bef eh! 

DIR B: 

geschieht. Achten Sie darauf, da3 zwischen den Bezeichnungen DIR und B: 
ein Leerzeichen frei bleibt, da sonst CP/M den Befehl falsch interpretiert. 
Diese Schreibweise gilt Ubrigens fUr die meisten CP / M-Befehle, falls sie 
sich auf ein anderes als das Bezugslaufwerk beziehen. 

Normalerweise ist Laufwerk A immer das Bezugslaufwerk. Sie konnen al
lerdings auch Laufwerk B dazu bestimmen, indem Sie 

B: 

eingeben. Wenn Sie jetzt den DIR-Befehl erteilen, erhalten Sie das Direc
tory von Laufwerk B. Das lnhaltsverzeichnis von "A" erscheint in diesem 
Fall entsprechend mit 

DIR A: 

Wollen Sie spliter wieder "A" zum Bezugslaufwerk bestimmen, geben Sie le
diglich 

A: 

ein. FUr den Normalfall wollen wir aber Laufwerk A als Bezugslaufwerk 
beibehalten und nur in Ausnahmefallen auf "B" zuruckgreifen. Au/3erdem 
wird CP / M Plus immer von Laufwerk A aus gestartet (gebootet). Dazu 
muJ3 die Diskette, jedenfalls beim CPC 6128, im Systemformat formatiert 
sein und zudem die Datei CIOCPM3.EMS (JOYCE: Jl 2DCPM3.EMS) ent
halten, in der das gesamte CP / M Plus-Betriebssystem abgelegt ist. Mit 
diesen Dingen werden wir uns aber an anderer Stelle noch ausfi.ihrlich be
fassen. 

Betrachten wir nun wieder das auf gelistete Directory, stellen wir fest, da/3 
jeder Dateiname noch einen Zusatz enthalt, der als Dateityp oder Extension 
bezeichnet wird. Wie Sie sehen, ist der Uberwiegende Tei! der Dateinamen 
mit dem Zusatz (Extension) "COM" versehen. 

COM steht fUr englisch "Command" und kennzeichnet unter CP/M eine Be
fehlsdatei. Solche Dateien haben die Eigenschaft, da3 sie nach dem Aufruf 
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sofort ausgefUhrt werden. Dazu mUssen Sie nur deren Namen (ohne COM) 
als Befehlszeile eingeben und anschlieBend die RETURN-Taste dri.icken. 

Auf einer Diskette konnen verschiedene Dateiarten gespeichert sein, die 
durch die jeweilige Extension gekennzeichnet sind. So finden Sie auf Ihren 
Systemdisketten auch einige Dateien mit der Extension BAS vor, die aus
schlieJ31ich von BASIC aus ausgefi.ihrt werden k~nnen. Deshalb k~nnen Sie 
auch Ihre eigenen BASIC- Programme auf Disketten ablegen, die gleichzei
tig noch CP/M- Programme enthalten. Das Disketten- Aufzeichnungsformat 
ist namlich fUr slimtliche Dateiarten identisch und auch fUr das Disketten
Betriebssystem (DOS) ist es ohne Bedeutung, mit welcher Extension die 
Dateinamen versehen sind. 

Unter gewissen Umstlinden konnen und mussen BASIC-Programme sogar 
mit CP/ M- Dienstprogrammen bearbeitet werden. Dies gilt insbesondere fiir 
das CP/ M- Programm DISCKIT3.COM (JOYCE DISCKIT.COM) zum Ko
pieren und Formatjeren von Disketten , aber auch fUr PIP.COM zum Ko
pieren einzelner Dateien. In der Regel spielt es fUr diese Programme keine 
Rolle, ob sie BASIC-Dateien, die unter AMSDOS arbeiten, oder reine 
CP/ M- Dateien oder sonstige Dateien kopieren. 

Dateinamen durf en maximal acht Zeichen umfassen, an die sich noch die 
Extension von drei Zeichen anschlieBt. Im Gegensatz zur Auflistung des 
Directories mit dem DIR-Befehl, muB meistens zwischen Dateinamen und 
Extension ein Punkt gesetzt werden, besonders wenn die Extension mit in 
der Befehlszeile auftaucht. Abgeseheo von der AusfUhrung der COM-Da
teien ist diese Schreibweise sogar meist zwingend. Betrachten wir ein 
Beispiel: 

Auf der Systemdiskette befindet sich das Programm DISCKIT3 mit der Ex
tension COM, also eine reine CP/M-Befehlsdatei zum Kopieren und For
matieren von Disketten. Im Directory- Listing ist sie aufgefiihrt mit 

DISCK IT3 COM 

wobei DISCKIT3 die maximale U\nge von acht Zeichen umfaBt. Zwischen 
DISCKIT3 und der Extension befindet sich ein Leerzeichen. Ware der Da
teiname weniger als acht Zeichen lang, wurde sich der Abstand zur Exten
sion entsprechend vergrol3ern . So umfal3t der Name PIP beispielsweise nur 
drei Zeichen, weshalb er wie folgt mit dem DIR-Befehl ausgegeben wird: 

PIP COM 
OISCKIT3 COM 
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Zurn Vergleich haben wir nochmals den Namen DISCKIT3 darunter ge
setzt.Da es sich in beiden H\llen um COM-Dateien handelt, werden sie mit 

PIP <RETURN> 

bzw. 

DISCKIT3 <RETURN> 

aufgerufen und ausgefuhrt. Von diesem Sonderfall einmal abgesehen, wer
den beide Namen zusammen mit ihrer Extension als PIP.COM bzw. 
DISCKIT3.COM geschrieben, wobei zwischen Dateinamen und Extension 
led iglich ein Punkt steht. Diese Schreibweise wollen wir auch im vorliegen
den Buch beibehalten. 

Nachfolgend einige Beispiele for generell zutassige Dateinamen: 

TEST.COM 
BUCH.TXT 
\./S.COM 
BIBLTHEK . DAT 
LAGER.BAK 
PROBE . BAS 
ERIJ.BI N 
T !TEL. 

Nicht alle hier verwendeten Extensionen haben eine bestimmte Bedeutung 
und kOnnen teilweise auch fre i gew:ihlt bzw. weggelassen werden. Dies ist 
besonders bei reinen Daten- oder Textdateien h1iufig der Fall. 

In der Praxis sind jedoch einige Extensionen for bestimmte Zwecke reser
viert, die Sie bei der Wahl der Dateinamen beriicksichtigen sollten: 

COM Befehledatcl 
BAK Backup-(Sicherunga- )Datei 
SUB Stapelverarbeitungs-Datei 
ASM Datel mlt Aaaembler -Quelltext 
BAS BASIC-Programm 
BIN Bin:irdatci unter BASIC bzw. AMSDOS 
PRN Date! CUr Lietenauedruck assemblierter Maachinenprogramme 
HEX Datei im INTEL-HEX-Format 
$$$ Zwiechendatei (nur CUr beatimmte Anwendungen) 

Viele kliuflichen BASIC- und CP/M-Programme verwenden aul3erdem wei
tere Extensionen. die gegebenenfalls zu beachten sind . 

Der DIR-Befehl e ignet sich aber nicht nur zum Auflisten des gesamten 
Directories, sondern kann auch zur Abfrage einzelner oder mehrdeutiger 
Dateinamen verwendet werden. 
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Angenommen, Sie mochten f eststellen, ob auf Ihrer Diskette die Datei 
DISCKIT3.COM vorhanden ist, ohne erst das gesamte Directory durchsu
chen zu mUssen, dann geben Sie lediglich ein: 

DIR DISCKIT3.COM 

Dies ist ein Anwendungsfall, in dem der Dateiname mit der durch einen 
Punkt abgetrennten Extension anzugeben ist. 1st nun DISCKIT3.COM auf 
der Diskette enthalten, erscheint: 

A: DISCKIT3 COM 

d.h. die Schreibweise ist genauso wie beim einfachen DIR-Befehl. Wurde 
die gewUnschte Datei dagegen nicht gefunden, erscheint die Meldung: 

NO Fl LE 

In diesem Beispiel handelt es sich um einen eindeutigen Dateinamen, der 
vorgegeben wurde. Es besteht aber auch die Moglichkeit, mehrdeutige Da
teinamen anzugeben, wozu die Zeichen ''*" und "?" dienen. Hier ein paar 
weitere Beispiele: 

Wie wir bereits wissen, konnen sich auf ein und derselben Diskette gleich
zeitig CP/M- und BASIC-Programme befinden. Mit Hilfe von 

DIR •.BAS 

konnen wir nun feststellen, welche BASIC-Dateien darunter sind und er
halten z.B. 

A: SPIELE BAS : MONSTER BAS 

Selbstverstandlich funktioniert dies genauso mit allen anderen Extensionen, 
so daf3 wir beispielsweise auch samtliche COM-Dateien auflisten konnten. 

Nun mochten wir wissen, welche COM-Dateien sich auf der Diskette be
finden, die mit dem Buchstaben D beginnen. Dazu geben wir 

DIR D???????.COM 

oder 

DIR D•.coM 

ein und erhalten die Auflistung 

A: DATE COM : DUMP COM : DISCKIT3 COM 
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Wir sehen also, dat3 ein Fragezeichen einen einzelnen Buchstaben ersetzt. 
Ein Sternchen dagegen steht entweder filr den gesamten Dateinamen bzw. 
die gesamte Extension oder ersetzt die restlichen Zeichen des Dateinamens, 
wenn die ersten fest vorgegeben sind. Um dies zu verdeutlichen, wollen 
wir nochmals das gesamte Directory ausgeben, diesmal allerdings mit Hilfe 
mehrdeutiger Dateinamen. Samtliche nachfolgend aufgefiihrten Befehle ha
ben alle dieselbe Wirkung: 

DIR 

DIR'*.* 

DIR ????????.'* 

DIR *.??? 

DIR ????????.??? 

NatUrlich wird man in der Praxis hierfiir nur DIR verwenden. Es gibt je
doch viele Befehle, die auf jeden Fall einen ein- oder mehrdeutigen Datei
namen erf ordern. 

Wenn Sie den DIR-Befehl in seiner bisher beschiebenen Form verwenden, 
kOnnen Sie lediglich die Namen von Dateien oder Dateigruppen auf der 
Diskette erfahren. Dies reicht zwar in vielen Fallen aus, nicht aber, wenn 
Sie nahere Angaben Uber die noch freie Diskettenkapazitat oder den Um
fang von einzelnen Dateien benotigen. 

CP/M Plus enthalt noch einen erweiterten DIR-Befehl, der einen genau
eren Aufschlut3 iiber die Beschaffenheit von Dateien gibt. Er funktioniert 
aber nur, wenn die Datei DIR.COM ausgefi.ihrt wird, die sich mit auf der 
Sytemdiskette befindet. Durch Eingabe von 

DIR [FULL} 

erhalten wir namlich folgende Darstellung: 
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Scanning Directory ... 

Sorting Directory ••• 

Directory For Drive A: User 0 

Name Bytes Recs Attributes Name Bytes Recs Attributes 
.. . . . .. . . . . .. . . .. -.... .......... ·--·-------· ·--------·-- ----·- -.. ---. .. .......... -........ 
AHSDOS COM 1k 8 Dir RW BANKMAN BAS 1k 7 Dir RW 
BAN KMAN BIN 2k 12 Dir RW C10CPH3 EMS 25k 200 Dir RW 
DATE COM 3k 23 Dir RW DEVICE COM 8k 58 Dir RW 
DIR COM 15k 114 Dir RW DISCKIT3 COM 6k 48 Dir RW 
ED COM 10k 73 Dir RW ERASE COM 4k 29 Dir RW 
GET COM 7k 51 Dir RW KEYS CCP 1k 3 Dir RW 
KEYS WP 1k 3 Dir RW LANGUAGE COM 1k 8 Dir RW 
PALETTE COM 1k 8 Dir RW PIP COM 9k 68 Dir RW 
PROFILE ENG 1k 1 Dir RW PUT COM 7k SS Dir RW 
RENAME COM 3k 23 Dir RW SET COM 11k 81 Dir RW 
SET24X60 COM 1k 8 Dir RW SETDEF COM 4k 32 Dir RIJ 
SETKEYS COM 2k 16 Dir RIJ SE TL ST COM 2k 16 Dir RW 
SETSIO COM 2k 16 Dir RW SHOW COM 9k 66 Dir RIJ 
SUBMIT COM 6k 42 Dir RIJ TYPE COM 3k 24 Dir RIJ 

Total Bytes = 
Total 1k Blocks = 

146k Total Records= 1093 Files Found= 28 
146 Used/Max Dir Entries For Drive A: 29/ 64 

Nun erhalten wir das Directory in alphabetischer Reihenfolge sortiert, 
wobei gleichzeitig auch der Speicherplatz angegebenen ist, den jede Datei 
auf der Diskette belegt. Dieser erscheint sowohl in Kilobyte (K) als auch in 
Records. Ein Record ist eine CP/M-Aufzeichnungseinheit und umfa3t 128 
Byte, wlihrend ein Kilobyte 1024 Byte enthalt. Doch hieruber spater mehr. 

Die beiden unteren Zeilen enthalten weitere wichtige Informationen. In 
unserem Beispiel sind 146K (bzw. 146 BlOcke mit 1 KByte) auf der Dis
kette belegt und slimtliche Dateien umfassen insgesamt 1093 Records. Das 
Directory verwaltet derzeit 28 Dateien (Files), wobei 29 der 64 m<'.lglichen 
Eintragungen belegt sind. Da3 hier 28 Dateien 29 Eintragungen benOtigen, 
hat seinen bestimmten Grund, den wir im Zusammenhang mit den Extents 
(Kapitel 2.4) noch kennenlernen werden. Mit alien weiteren in dieser 
Auflistung enthaltenen Informationen werden wir uns in Kapitel 3 noch 
intensiv beschliftigen. 

Leider gibt diese Directory-Auflistung keinen Aufschlu3 darUber, wieviel 
Speicherplatz wir noch fUr weitere Dateien auf der Diskette zur Verfiigung 
haben. Dazu benOtigen wir namlich das CP/M-Programm SHOW, das sich 
ebenfalls mit auf der Systemdiskette befindet. Indem wir nun 

SHOW 

eingeben, erhalten wir den Speicherplatz, der auf den Disketten aller an
geschlossenen Laufwerke noch freie ist, wie z.B. 
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A: RY, Space: 23k 
B: RY, Space: 161k 

Uns stehen demgemal3 noch 23 KByte in Laufwerk A und 161 KDyte in 
Laufwerk B fUr weitere Dateien zur VerfUgung. RW gibt an, dal3 es sich 
hierbei um Schreib-/Lesespeicher handelt, der mit keinem besonderen 
Schreibschutz versehen ist. Mit 

SHOW A: 

bzw. 

SHOW B: 

bekommen wir diese Angaben auch fi.ir jedes Laufwerk einzeln. 

Da es sich bei dem erweiterten DIR-Befehl und dem SHOW-Befehl um 
auszufilhrende CP/ M-Befehlsdateien bzw. nicht residente Befehle handelt 
(siehe unten), mUssen sie jeweils auf der Diskette vorhanden sein. Wenn Sie 
mit zwei Lauf werken arbeiten, le gen Sie am best en die Systemdiskette, die 
diese Dateien enthlilt, in Laufwerk A und die zu untersuchende Diskette in 
Laufwerk B und geben dann 

DIR B:[ FULL] 

bzw: 

SHOW B: 

ein. Aber selbst wenn Sie nur ein Laufwerk zur VerfUgung haben, konnen 
Sie genauso verfahren, denn CP/M unterstUtzt ein zweites Laufwerk B, 
selbst wenn nur ein Laufwerk angeschlossen ist. Das Laufwerk erhlilt dann 
einmal die Bezeichnung "A" und einmal die Bezeichnung "B", wobei Sie 
jeweils bei der Umschaltung zum Diskettenwechsel aufgefordert werden. 
Hierbei handelt es sich um einen wesentlichen Vorteil von CP/ M Plus 
gegenUber CP/M 2.2, wo einige Programme, die zwei Laufwerke benotig
ten, einfach nicht einsatzfahig waren und man sich in einem solchen Fall 
anderweitig behelfen mul3te. Dafiir sprechen z.B. die vielen Kopier- und 
Verifizier-Programme, die sich auf der CP/M 2.2-Diskette des CPC 464 
und 664 befinden, wlihrend bei zwei Laufwerken das universelle Kopier
programm PIP (siehe unten und Kap. 5) hierfiir vollauf geniigt. Ein hau
figer Diskettenwechsel unter CP / M Plus ist zwar manchmal llistig, bietet 
aber immer noch einschneidende Vorteile gegenUber den Moglichkeiten, die 
unter CP/ M 2.2 zur Verfiigung stehen. 

Hier noch ein Hinweis an alle JOYCE-Benutzer: Den Befehl 
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DIR [FULL] 

und andere, die eckige Klammern verwenden, konnen Sie in dieser Form 
nicht eingeben, denn der JOYCE ist bereits werksma13ig mit einer deut
schen DIN-Tastatur und einem deutschen Zeichensatz ausgestattet, der 
diese Zeichen nicht enthtilt. Die ASCII-Code-Zeichen, die nach der 
amerikanischen Norm den eckigen Klammern entsprechen, sind beim 
JOYCE dem Buchstaben A anstelle von [ und dem Buchstaben U anstelle 
von ] (A und l) sind Gro!3buchstaben) zugeordnet. Wenn Sie nun das er
weiterte Directory auflisten wollen, miissen Sie demgema!3 

DIR AFULL(J 

eingeben. Entsprechendes gilt auch fUr alle anderen Befehle mit eckigen 
K lammern. Dies betrifft auch den CPC 6128, wenn Sie ihn mit LAN
GUAGE 2 auf den deutschen Zeichensatz umgeschaltet haben. Diese 
Schreibweise wirkt zwar nicht gerade Ubersichtlich, sie ist aber !eider nicht 
zu umgehen. Im weiteren Verlauf dieses Buches verwenden wir aber nur 
eckige Klammern, die der ublichen CP/M-Schreibweise entsprechen. 

2.3 Das Dienstprogramm DISCKIT3 

Dieses Dienstprogramm ben()tigen wir zum Formatieren, Kopieren (Backup) 
und Verifizieren von Disketten. Neben PIP geh()rt es zu den wichtigsten 
CP/M-Programmen, die Sie selbst dann benotigen, wenn Sie mit BASIC 
bzw. AMSDOS arbeiten. 

Die nachfolgende Beschreibung gilt in erster Linie fUr den CPC 6128. Fur 
den JOYCE befindet sich auf der Systemdiskette das Programm DISCKIT, 
das eine lihnliche Funktion hat. Wir werden darauf spater noch gesondert 
eingehen. 

Geben Sie jetzt einmal 

DISCKITJ <RETURN> 

ein, worauf DISCKIT3 von der Diskette geladen und gestartet wird. 

DISCKIT3 fragt zunachst ab, wieviele Laufwerke angeschlossen sind. Ha
ben Sie nur das eingebaute Laufwerk A in Betrieb, erscheint 

One drive found 

1st dagegen ein zusatzliches Laufwerk B angeschlossen, lautet die Meldung: 
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Two drives found 

Im unteren Bildschirm erscheint nun folgendes AuswahlmenU: 

Copy 7 
Format 4 
Verify 1 
Exit f rom program 0 

<Diskette kopieren) 
(Diskette formatieren) 
(Diskette verifizieren) 
(0ISCKIT3 verlassen) 

Zur Auswahl des gewiinschten Meniipunktes mUssen Sie die entsprechende 
Funktionstaste im Zifferntastenblock driicken. 

Bevor wir Uberhaupt etwas auf eine Diskette schreiben kOnnen, mUssen wir 
sie formatieren. Dabei werden auf die Diskette Spuren und Sektoren auf
getragen, in denen spater Oaten oder Programme abgelegt werden konnen. 

Die Disketten erhalten 40 Spuren (Spur 0 bis 39), von denen jede in 9 
Sektoren zu je 512 Byte unterteilt ist. Die gesamte fiir den Anwender 
verfUgbare Diskettenkapazitat betragt demnach 

40 • 9 • 512 = 184320 Byte bzw. 180 KByte 

Nachdem Sie DISCKIT3 geladen haben, drucken Sie die Taste f4 zum fo r
matieren . Nehmen Sie jetzt die Systemdiskette aus dem Laufwerk und legen 
Sie statt dessen die zu formatierende Diskette ein. Achten Sie unbedingt 
darauf, daB Sie eine fabrikneue Diskette einlegen oder eine solche, auf 
deren Inhalt Sie verzichten konnen. Durch die Formatierung gehen namlich 
auf der Diskette vorhandene Daten unwiderruflich verloren! 

Sie sehen nun ein weiteres Menu auf dem Bildschirm, in dem Sie zur Art 
der Formatierung gefragt werden: 

System format 
Data format 
Vendor format 
Exit menu 

9 
6 
3 

(Systemformat) 
(Oatenformat) 
CVendorformat) 
(Menu verlassen) 

Falls Sie auf der zu formatierenden Diskette nur unter AMSDOS arbeiten 
mochten, wlihlen Sie jetzt das Datenformat (Taste f6) aus. Soll Ihre Diskette 
CP/M-Dateien erhalten oder sowohl CP/M- als auch AMSDOS-Dateien, 
miissen Sie Taste f9 (Systemformat) drucken. Dabei werden die beiden 
auBersten Spuren der Diskette (0 und 1) mit dem CP/M-Betriebssystem 
belegt und stehen deshalb fUr den Anwender nicht zur VerfUgung. Ent
sprechend verringert sich auch die verfiigbare Diskettenkapazitat ge
ringfUgig auf J 7 l KByte. 

Das Vendorformat ist mit dem Systemformat identisch , mit der Ausnahme, 
daB die Systemspuren for CP/ M zwar reserviert, aber nicht beschrieben 
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werden. Dieses Format ist nur fiir den Verkauf von CP/M-Software inter
essant, wobei zwar die Software, nicht aber das CP/M-Betriebssystem mit 
verkauft wird. 

Nachdem Sie die gewiinschte Formatierungsart ausgewahlt haben, erscheint 
folgende Meldung auf dem Bildschirm: 

Y Format as Data 
Any other key to exit menu 

Driicken Sie jetzt Y, falls Sie eine Datendiskette formatieren m6chten. Dies 
ist eine letzte Sicherheitsabfrage vor dem Formatieren. Falls Sie ein anderes 
Format gewahlt haben, erscheint eine betreffende ahnliche Meldung. Wenn 
Sie statt Y eine andere Taste driicken, findet keine Formatierung statt,und 
der Computer kehrt ins Menu zuriick. 

Falls zwei Laufwerke angeschlossen sind, erfolgt vor dem Formatieren noch 
zusatzlich die Abfrage, ob die zu formatierende Diskette in Laufwerk A 
oder B liegt. 

Kommen wir jetzt zum Kopieren einer Diskette (Taste f7). Dabei mul3 die 
Diskette, auf die kopiert werden soil (Zieldiskette), schon formatiert sein. 

Sie brauchen sich beim Kopieren nicht darum zu kiimmern, ob die zu ko
pierende Diskette (Quelldiskette) im System-, Daten- oder Vendorformat 
formatiert ist, da dies der Computer automatisch erkennt. 

Falls Sie nur mit einem Laufwerk kopieren, erfolgt zunachst die Sicher
hei tsa bf rage: 

Y Copy 
Any other Key to exit menu 

Wenn Sie diese mit Y (Ja) beantworten, kann der Kopiervorgang beginnen. 
Sie sollten zuvor jedoch Ihre Systemdiskette aus dem Laufwerk nehmen 
und statt <lessen die Diskette einlegen, die kopiert werden soll . Nun er
scheinen abwechselnd die Meldungen: 

Insert disc to WRITE 
Press any key to continue 

und 

Insert disc to READ 
Press any Key to continue 

(Zieldiskette einlegen) 
(Weiter - beliebige Taste drOcken) 

(Quelldiskette eintegen) 
(Weiter · beliebige Taste drOcken) 

Wenn Sie die Anweisungen befolgen und den Diskettenwechsel immer rich
tig vornehmen, erscheint nach einigen Durchgangen die Meldung: 
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Copy completed 
Remove disc 
Press any key to continue 

(Kopiervorgang beendet) 
(Diskette herausnehmen) 
CYeiter • beliebige Taste drucken) 

Damit ist der Kopiervorgang beendet. 

Fails sie mit zwei Laufwerken kopieren, mussen Sie Quell- und Zieldiskette 
nicht stlindig wechseln. Zunachst erscheint das Zusatzmenu: 

Yrite to A: 
Yrite to B: 
Exit menu 

9 
6 
3 

(auf Laufwerk A kopieren) 
(auf Laufwerk B kopieren) 
(Meno verlassen) 

Sie legen jetzt Quell - und Zieldiskette in <las richtige Laufwerk ein und 
drucken die entsprechende Taste. Es ist allerdings bequemer und schneller, 
von Lauf werk A auf Laufwerk B zu kopieren. 

Der letzte Menupunkt von DISCKIT3 ist Verify (Taste fl). Hierbei wird 
der Zustand der zu uberprtifenden Diskette untersucht und alle Fehler wer
den angezeigt. 

Verify arbeitet ebenfalls wahlweise mit einem oder zwei Laufwerken. Be
achten Sie alle Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen, um den 
Test durchzufiihren. 

Kommen wfr nun zum JOYCE, auf <lessen Systemdisketten sich ein ahnli
ches Programm befindet. Es heiBt hier nicht DISCKIT3, sondern lediglich 
DISCKIT und wird mit 

D!SCKIT <RETURN> 

geladen und gestartet. Da sich dieses Programm in einigen Punkten von der 
CPC 6128-Version DISCKIT3 unterscheidet, wollen wir es hier kurz be
trachten. 

Wenn Sie DISCKIT laden, fallt Ihnen auf, daJ3 hier samtliche Anweisungen 
in deutscher Sprache erscheinen, sodaJ3 Sie bei der Anwendung keine eng
lischen Sprachkenntnisse benotigen. Zur Bedienung selbst ist nicht mehr 
viel hinzuzufiigen, da sie derjenigen von DISCKIT3 sehr ahnlich ist. Wir 
lernen hier lediglich die EXIT-Taste kennen, die sich unter der rechten 
SHIFT-Taste befindet und zum Verlassen des Programms dient. 

Wenn Sie mit DISCKIT Disketten formatieren, besteht jedoch ein wesent
licher Unterschied, denn DISCKIT kann nur in einem Format formatieren: 
Es unterscheidet sich von den drei Formaten des CPC 6128 und kann nur 
vom JOYCE gelesen werden. Dieses Format verwendet eine Systemspur und 
ist dem Systemformat des CPC 6 I 28 sehr ahnlich. 
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Auf dem JOYCE formatierte Disketten kOnnen also nicht auf dem CPC 
6128 gelesen werden, dagegen kann der JOYCE Disketten im CPC-Format 
lesen und beschreiben, was fUr den Datenaustausch zwischen beiden Com
putern sicherlich sehr vorteilhaft ist. Obrigens verwenden auch der CPC 
464 und 664 das gleiche Format wie der CPC 6128. 

2.4 Etwas Ober den Diskettenaufbau 

Nachfolgend wollen wir uns einmal etwas naher mit dem internen Disket
tenaufbau beschfiftigen. Wenn Sie eine fabrikneue Diskette kaufen, enthfilt 
diese lediglich eine Magnetschicht, auf die noch nichts aufgetragen ist. 
Wollen Sie nu n Oaten auf die Diskette schreiben, so muB sie zuerst fo r
matiert werden Dabei wird sie in eine bestimmtc Anzahl von Spuren 
(Tracks) eingeteilt, die wiederum in einzelne Sektoren unterteilt werden. 

Stellen Sie sich einmal eine runde Torte vor, auf die eine Reihe von Rin
gen aus Sahne oder Zuckergu6 gespritzt ist. Schneiden wir nun die Torte in 
einzelne, gleichm1Wige Stlicke, so enthalt jedes Stllck immer noch einen 
Teil von jedem Ring. 

Diesen bildlichen Vergleich konnen wir auch auf die Diskette ubertragen. 
Dei der Formatierung erhtilt sie natUrlich statt der Zuckerringe Spuren und 
statt der Teilringe auf den Tortenstucken Sektoren. 

Beim CPC 6128 und JOYCE sind auf einer formatierten Diskette 40 Spuren 
mit je 9 Sektoren aufgetragen, von denen jeder 512 Byte an Informationen 
aufnehmen kann. Insgesamt ergibt dies eine SpeicherkapaziHit von 180 
KDyte, wovon allerdings ein kleiner Teil flir die Systemspuren und das 
Directory abgeht, die fi.ir den Anwendcr nicht nutzbar sind. 

Nun verwenden bedauerlicherweise die mcisten Computerhersteller ihr 
eigenes Diskettenformat mit einer unterschiedlichen Anzahl von Spuren, 
Sektoren und Byte pro Sektor. Da CP/M aber auf samtlichen Systemen 
lauffahig sein soil, ist es die Aufgabe des BIOS, die jeweilige Anpassung 
vorzunehmen. 

Das CP/M-Betriebssystem arbeitet allerdings nicht mit den physikalischen 
Sektoren, sondern uberta13t dies dem jeweiligen BIOS. Es kann nur in soge
nannten logischen Records und Blocken "denken". Ein Record ist eine 
Aufzeichnungseinheit von 128 Byte, wogegen ein Dlock meist 1024 Byte 
(I KByte) umfa6t, wie es auch beim CPC 6128 und JOYCE der Fall ist. 

Wenn Sie eine Datei auf Diskette schreiben, belegt sie, je nach Umfang, 
eine bestimmte Anzahl von Records, wie wir es in der Directory-Auf-
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listung im Abschnitt 2.2 gesehen haben. Nun kann das Directory Dateien 
jedoch nur in Blocken zu je 1024 Bytes verwalten, weshalb dort auch die 
Anzahl der Blocke mit angegeben ist. 

Zwischen Records und Blocken besteht demgemal3 ein logischer Zusam
menhang, denn ein Block enthalt exakt acht Records. Fur jede angefange
nen acht Records mul3 also ein weiterer Block auf der Diskette reserviert 
werden, der im Directory eingetragen wird. Wenn Sie in der Auflistung die 
jeweilige Recordanzahl durch acht dividieren, konnen Sie dies leicht nach
prOfen. 

Selbst wenn eine Datei nur aus drei Bytes besteht, belegt sie einen Record, 
for den ein ganzer Block reserviert werden muJ3. 

Das Directory kann maximal 64 Eintrage enthalten, von denen jeder 16 
KByte, also 16 Blocke verwalten kann. Diese 16 Blocke bilden somit eine 
neue Einheit, die wir als Extent bezeichnen. UmfaJ3t nun eine Datei mehr 
als 16 KByte, so benotigt sie fiir jede weiteren angefangenen 16 KByte 
einen neuen Extent oder Erweiterungseintrag im Directory. 

Als wir in Abschnitt 2.2 das erweiterte Directory der Systemdiskette auf -
listeten, wurden 29 Directory-Eintrage angezeigt, obwohl die Diskette nur 
28 Dateien enthMt. Bei genauerer Betrachtung stellen wir aber fest, daJ3 
eine Datei, nl\mlich C10CPM3.EMS, 25 KByte oder 2 Extents umfaJ3t. Sie 
benotigt deshalb einen zweiten Directory-Eintrag, der jedoch nicht geson
dert in der Auflistung erscheint. 

2.5 Dateien kopieren 

Mit DlSCKlT3 bzw. DISCKIT konnten wir immer nur die gesamte Diskette 
kopieren. Dieser Vorgang ist sicherlich zur Herstellung von Sicherheits
kopien sehr nOtzlich. So sollten Sie sich von Ihren Systemdisketten unbe
dingt eine Kopie herstellen, mit der Sie arbeiten. Das Orginal bewahren Sie 
an sicherer Stelle auf. Obwohl die Schneider-Disketten und -Laufwerke ei
ne hohe Datensicherheit aufweisen, ist es dennoch nicht vollig auszu
schlief3en, dal3 die Diskette beschadigt oder sogar zerstort wird. In einem 
sole hen Fall sind Sie dann f roh, wenn Sie no ch eine unzerstorte Ko pie 
besitzen. 

Aber auch von alien anderen wichtigen Dateien sollten Sie mindestens eine 
Sicherheitskopie herstellen, moglichst auf einer anderen Diskette. Dabei ist 
es oft von Vorteil, nur eine Datei und nicht die gesamte Diskette zu ko
pieren. Dies geschieht am besten mit dem CP/M-Dienstprogramm PIP, das 
wir hier kurz betrachten und in Kapitel 5 noch ausfilhrlich behandeln wer-
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den. Dabei kommt uns wieder die Eigenschaft von CP / M Plus zugute, ein 
Laufwerk abwechselnd mit "A" und "B" zu adressieren, falls kein zweites 
Laufwerk vorhanden ist. 

Zunllchst laden und starten Sie PIP von Ihrer Systemdiskette, indem Sie 

PIP <RETURN> 

eingeben. Daraufhin erscheint: 

CP/H 3 PIP VERSION 3.0 
• 

Der Cursor steht jetzt hinter dem Sternchen, so daB Sie einzelne Kopieran
weisungen erteilen k~nnen. Betrachten wir dies an einem Beispiel, in dem 
wir eine Datei BUCH.TXT von Laufwerk A nach Laufwerk B kopieren: 

B:=A:BUCH.TXT <RETURN> 

Der Dateiname ist bier vollst!indig anzugeben, also einschlie31ich der Ex
tension. Bevor Sie mit dem Kopieren beginnen, vergessen Sie aber nicht, 
die Quelldiskette, von der die Datei BUCH.TXT kopiert werden soll, in 
Laufwerk A und die Zieldiskette, auf die kopiert werden soil, in Lauf
werk B einzulegen. Falls Sie nur mit einem Laufwerk arbeiten, legen Sie 
zun!ichst die Quelldiskette ein und fUhren den Bef ehl aus. A ch ten Sie aber 
unbedingt darauf, daB in der unteren rechten Bildschirmecke der Hinweis 

Drive is A: 

bzw. beim JOYCE 

Laufwerk ist A: 

erscheint, damit Sie auch sichergehen, daB die Quelldiskette in Laufwerk A 
liegt. Sollte als Bereitschaftszeichen zwar 

A> 

erscheinen, obwohl rechts unten Laufwerk B angezeigt ist, ist dies nicht 
weiter tragisch, denn Sie werden vor AusfUhrung der Operation noch 
rechtzeitig darauf hingewiesen, die Diskette zu wechseln und eine beliebige 
Taste zu drUcken. Lautet das Bereitschaftszeichen aber 

B> 
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dann ist "B" das Bezugslaufwerk und Sie mussen erst mit 

A: 

Laufwerk A dazu bestimmen. Auch in diesem Fall gilt das eben Gesagte. 

Zunlichst liest PIP die zu kopierende Datei in den Arbeitsspeicher und for
dert dann zum Diskettenwechsel auf. Nun ersetzen Sie die Quell- durch die 
Zieldiskette und drucken eine beliebige Taste, worauf die Datei auf die 
Zieldiskette geschrieben wird. 

Nach Beendigung der Operation erscheint wieder das Sternchen. Sie konnen 
nun entweder eine neue Kopieranweisung erteilen oder PIP verlassen, in
dem Sie lediglich die RETURN-Taste drucken. 

2.6 Residente und nichtresidente Befehle 

Unter residenten Befehlen versteht man alt diejenigen Befehle, die fest ins 
CP/M-Betriebssystem eingebaut sind und nicht erst von der Diskette nach
geladen werden mussen. 

Wlihrend man unter CP/ M 2.2 noch klar zwischen residenten und nichtresi
denten Befehlen unterscheiden konnte, ist dies bei CP/ M Plus nur bedingt 
moglich. Betrachten wir einmal den DIR-Befehl. Wenden wir ihn ohne Op
tion an, oder nur mit einem ein- oder mehrdeutigen Dateinamen, ist er ein 
residenter Befehl, der im Betriebssystem enthalten und nicht erst von 
Diskette geladen werden muJ3. 

Benutzen wir dagegen DIR [FULL), um das erweiterte Directory aufzuli
sten, so liegt ein nichtresidenter Befehl vor, da hierbei die Datei DIR.COM 
auf der Systemdiskette ausgefUhrt wird. Ahnliches gilt auch fUr die noch zu 
besprechenden Bef ehle REN [RENAME] und ERA [ERASE], je nachdem, 
ob Optionen verwendet werden oder nicht. SHOW dagegen ist in jedem 
Falt ein nichtresidenter Bef eh!, der von Diskette zu laden ist. 

Hier eine Aufstellung der residenten und der wichtigsten nichtresidenten 
Befehle, die in jedem CP/ M Plus-System vorhanden sind - ohne RUcksicht 
darauf, ob sie bereits besprochen wurden oder nicht. Die ErH1uterung "teil
weise" besagt, daO der betreffende Befehl je nach Optionen sowohl als resi
denter wie auch als nichtresidenter Befehl eingesetzt werden kann. Fur ei
nige residente Bef eh le ist sowohl die ausfUhrliche wie auch die Kurzform 
zullissig, die beide nebeneinander angegeben sind. 
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Residente Bef ehle: 

DIR 
DIRSYS 
ERASE 
RENAME 
TYPE 
USER 

DIRS 
ERA 
REN 
TYP 
USE 

Listet Dire<:tory 
Listet Systemclateien in Directory 
Loscht Dateien 
Nennt Dateien um 
listet ASCll-Date i 
Weist Benutzerbereich zu 

(teilweise) 

(teilweise) 
(teilweise) 
(teilweise) 

Nich tresidente BefehJe: 

COPYSYS 
DATE 
DEVICE 
DUMP 
ED 
GET 
HELP 
HEX COM 
INlTDIR 
LINK 
MAC 
PIP 
PUT 
RHAC 
SET 
SETDEF 
SHO\I 
SID 
SUBMIT 
XREF 

2.7 

Erstellt Systemdiskette (nicht CPC und JOYCE> 
Datum/Uhrzeit einstellen/andern 
Zuordnung logischer zu physikal .Gerateeinheiten 
Listet Haschinenprogranm 
Ruft den Texteditor auf 
Terminaleingabe Gber Diskettendatei 
DokUTientation samtlicher CP/M·Plus·Befehle 
Umwandlung von Intel-HEX· in ausfuhrbare C0/1-Datei 
Prapariert Directory fur Datums· und Zeiteintrage 
Bildet C0/1·Datei aus verschiebbarem REL·Hodul 
Hakro-Assembler 
Universelles K01111K.1nikations· und Kopierprogranm 
Schreibt Terminalausgabe in Diskettendatei 
Bildet verschiebbare Hoduln aus Assembler-Ouelltext 
Setzt Dateiattribute, Zeitmarken u.a . 
Setzt Systeirparameter und Suchpfad 
Anzeige diverser Diskettenparameter 
Debugger 
Dient zur Stapelverarbeitung 
Erstellt Referenztabelle fiir Assemblerprogranm 

Dateien umbenennen 

Dateien kOnnen mit dem REN-Befehl einen neuen Namen erhalten. Dabei 
wird der alte Name lediglich durch den neuen im Directory ersetzt. Hier 
die allgemeine Schreibweise: 

REN neuer Dateiname=alter Dateiname 

Sowohl der neue als auch der alte Dateiname mussen jeweils einschlieBlich 
Extension angegeben werden. Hier ein Beispiel: 

REN NEUDAT.TXT=ALTDAT.TXT 

Hierbei wird die Datei AL TD AT. TXT in NEUDA T .TXT umbenannt. Soll 
die Umbenennung auf Laufwerk B stattfinden, lautet der Befehl entspre
chend: 

REN B:NEUDAT.TXT=ALTDAT.TXT 
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A ch ten Sie darauf, daO kein Leerzeichen in der Befehlszeile auftreten darf, 
auJ3er direkt hinter REN. 

Das folgende Beispiel benutzt einen mehrdeutigen Dateinamen und benotigt 
deshalb die Datei RENAME.COM auf Diskette (nichtresidenter Befehl). 
Wir wollen jetzt slimtlichen BAK-Dateien die Extension TXT verleihen, 
damit sie wieder der Textverarbeitung zur Verfi.igung stehen: 

REN • .TXT=• .BAK 

Achten Sie aber darauf, daB sich noch keine andere Datei unter dem neuen 
Namen auf der Diskette befindet. 1st dies namlich der Fall, erscheint die 
Meldung: 

FILE EXISTS 

und die Umbenennung findet nicht statt. 

Eine etwas komfortablere Eingabe der Dateinamen ist durch AusfUhrung 
der Datei RENAME.COM mOglich, die Sie mit 

RENAME 

von Diskette laden und starten. Das Programm fragt dann nach dem neuen 
und dem alten Dateinamen. 

2.8 Dateien loschen 

Zurn LOschen von Dateien dient der ERA-Befehl. Hinter ERA muB ein 
ein- oder mehrdeutiger Dateiname aufgefUhrt sein. Hier einige Beispiele: 

ERA PIP.COM 

!Oscht die Datei PIP.COM, 

ERA B:PROBE.TXT 

lOscht die Datei PROBE.TXT auf Laufwerk B, 

ERA • .COM 

loscht slimtliche COM-Dateien, 

ERA AB•.• 

lOscht slimtliche Dateien, deren Namen mit AB beginnen, und 
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ERA•.• 

lOscht stimtliche Dateien auf der Diskette. Da der ERA-Befehl bei falscher 
Anwendung fatale Auswirkungen haben kann, findet bei Angabe von 
mehrdeutigen Dateinamen vorsichtshalber noch eine Sicherheitsabf rage 
statt. 

Sie kOnnen Dateien au ch mit dem nichtresidenten Bef ehl lOschen, indem 
Sie mit 

ERASE 

d ie Datei ERASE.COM von Diskette laden und ausfiihren. Dieses Pro
gramm f ragt dann gesondert nach dem Na men der zu rnschenden Datei. 

2.9 Mehre Befehle gleichzeitig 

Bei CP/M Plus haben Sie die MOglichkeit, in einer Befehlszeile mehrere 
Bef ehle gleichzeitig anzugeben, die dann der Reihenfolge nach ausgefUhrt 
werden. Die einzelnen Bef ehle mussen lediglich durch A usrufungszeichen 
getrennt sein. 

Betrachten wir hierzu folgendes Beispiel: 

DIR ! ERA • .BAK ! SHOW 

Nach der Auflistung des Directories werden stimtliche BAK-Dateien ge
loscht und schlief3lich mit SHOW der freie Diskettenspeicher angezeigt, der 
jetzt zur Verfugung steht. 

Daruber hinaus besteht noch die MOglichkeit, mehrere Bef eh le in einer 
SUBMIT-Datei auf Diskette abzulegen. Durch einen einmaligen A ufruf 
dieser Datei werden dann stimtliche Bef eh le der Reihe nach ausgefUhrt. Mit 
dieser Technik werden wir uns in Kapitel 6 noch ausfUhrlich beschtiftigen. 

2.10 Das Arbeiten mit gekaufter Software 

Wenn Sie fertige CP/M-Software kaufen, die bereits filr den CPC 6128 
oder JOYCE angepaOt wurde, ist diese im allgemeinen so fort einsatzf ertig. 
Wenn nicht, liegt meistens eine Beschreibung bei, was Sie noch tun mussen. 
In der Regel handelt es sich dabei um Dinge wie Auswahl der Bildschirm
farben, Anderung der Tastaturbelegung oder die Einbeziehung von Sonder
zeichen. Zu diesem Zweck befindet sich normalerweise ein zus!Hzliches 
Programm auf der Diskette, das einen Namen wie CONFIG.COM oder 
tihnlich trtigt. Wenn Sie dieses Programm ausfUhren, benotigen Sie keine 
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besonderen Kenntnisse, denn samtliche Instruktionen werden meist aus
fUhrlich auf dem Bildschirm oder im beiliegenden Handbuch erklart. 

Bevor Sie nun mit der Software arbeiten, empfiehlt es sich, eine Arbeits
kopie herzustellen, wie oben beschrieben, und die Orginaldiskette an einem 
sicheren Ort aufzubewahren. Fertige Software wird meist auf Disketten 
geliefert, die weder mit dem BOOT-Sektor noch mit dem CP/ M-Betriebs
system versehen sind. 

Zur Herstellung der Arbeitskopie gehen Sie am besten folgendermaf3en vor: 
Als erstes formatieren Sie eine Diskette. W~hrend es beim JOYCE nur ein 
Format gibt, w~hlen Sie beim CPC 6128 das Systemformat, wobei gleich
zeitig der BOOT-Sektor mit auf getragen wird. Dies reicht allerdings zum 
Starten des CP/M-Betriebssystems noch nicht aus, denn Sie benotigen 
hierzu noch die Datei ClOCPM3.EMS fiir den CPC 6128 bzw. 
Jl2DCPM3.EMS fUr den JOYCE, die Sie mit PIP auf Ihre Arbeitsdiskette 
Ubertragen. Schlief3Iich kopieren Sie, ebenfalls mit PIP, samtliche Dateien 
der Orginaldiskette, zumindestens diejenigen , die Sie zum Arbeiten benoti
gen. 

Das Arbeiten mit einer solchen Kopie ist besonders bequem, denn Sie kon
nen von ihr direkt nach dem Einschalten des Computers zunachst das 
CP/M-Betriebssystem und im Anschluf3 daran die Anwendersoftware laden, 
ohne daf3 Sie auf die Systemdiskette zuriickgreifen mUssen. Oft empfiehlt 
es sich, noch einige haufig benotigte Dienstprogramme, wie z.B. PIP oder 
SHOW, mit auf die Arbeitsdiskette zu kopieren. Beach ten Sie diesbezUglich 
die Hinweise des Software-Herstellers. 
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3 Spezielles Ober CP /M Plus 

Das Kapitel, das Sie jetzt lesen, bildet das Kernstilck des gesamten Buches. 
Es beschreibt alle wesentlichen Befehle und Anwendungsm<>glichkeiten, die 
CP/M Plus gegenilber der Vorgangerversion 2.2 aufweist. Wir beschaftigen 
uns bier unter anderem mit Timestamps (Zeiteintragen im Directory) und 
Passwords (Schutzw<>rtern), aber auch mit geratespezifischen Funktionen, 
wie der Anderung der Bildschirmfarben, der Tastaturbelegung und des 
Zeichensa tzes. 

Diejenigen Leser, die bereits mit CP/M 2.2 gearbeitet haben, vermissen 
hier vielleicht das Pogramm ST AT. Mit ST AT erhalt man unter CP /M 2.2 
wichtige Informationen Uber das verwendete CP/M-System sowie ii.her Dis
ketten und Dateien. Darilber hinaus dient es zum Setzen und Aufheben des 
Schreibschutzes und anderer Dateiattribute sowie zur Zuordnung logischer 
zu physikalischen Gerateeinheiten. 

Die Aufgabe von STAT ubernehmen unter CP/M Plus mehrere Programme, 
wie z.B. SET, SHOW und DEVICE. Dazu geh<>rt auch der erweiterte DIR
Befehl, den wir im letzten Kapitel schon kurz kennengelernt haben. All 
diese Programme bieten aber noch viele zusatzliche M<>glichkeiten, die 
diejenigen von STAT weit ubertreffen. 

Wenn Sie die ersten beiden Kapitel dieses Buches gut durchgearbeitet ha
ben, mi.il3ten Sie jetzt in der Lage sein, die wichtigsten CP/M-Befehle an
zuwenden und fertige Software einzusetzen. An dieser Stelle wird das Ar
beiten mit CP/M Plus aber erst richtig interessant, denn wir lernen hier 
viele zusatzliche Befehle kennen, die i.iber dieses Grundwissen weit hinaus
gehen. 

3.1 Datum und Uhrzeit 

Eine wichtige Eigenschaft von CP/M Plus, wie auch em1ger weiter ent
wickelter Betriebssysteme, ist das Einstellen und Abfragen von Datum und 
Uhrzeit. Wie wir bereits wissen, enthalt der Computer eine Z80A-CPU mit 
4 MHz Taktfrequenz, die 4 Millionen Schwingungen pro Sekunde erzeugt. 
Ohne diese Einrichtung konnte ein Computer i.iberhaupt nicht funktionie
ren. Mit Hilf e dieser Schwingungsintervalle kann man eine elektronische 
Uhr steuern, die solange Hiuft, wie der Computer eingeschaltet bleibt. 
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Auf den Systemdisketten befindet sich das Programm DATE, das wir zum 
Stellen und Abfragen der internen Uhr benotigen. Achten Sie darauf, da!3 
die Zeiteingabe und -abfrage folgendes Format verwendet: 

mm/tt/jj hh:mm:ss 

Tag und Monat sind gegenUber der sonst ublichen Schreibweise vertauscht. 
Soll beispielsweise der 7. Dezember 1985, 22 Uhr, 23 Minuten, 35 Sekun
den dargestellt werden, so erscheint dies als: 

12/07/85 22:23:35 

Dabei ist also nicht der 12. Juli gemeint! Mit dem gleichen Datum wollen 
wir nun die Uhr des Computers ste!Ien, wozu wir 

DATE 12/07 /85 22:23:35 

eingeben. Damit wir die Uhr auch richtig stellen konnen, erscheint zu
nlichst: 

Strike key to set time 

d .h. wir geben die richtige Zeit vor und driicken erst dann eine beliebige 
Taste, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist. 

Wollen wir spater die Uhrzeit abfragen, geben wir lediglich 

DATE 

ein, worauf beispielsweise 

Sat 12/07/85 22:44:13 

erscheint. Wir sehen, da!3 der Computer hier gleichzeitig noch den Wochen
tag errechnet. Mit 

DATE CONTINUOUS 

oder abgekurzt: 

DATEC 

erhalten wir eine Digitaluhr, d .h. Datum und Uhrzeit werden fortlaufend 
auf dem Bildschirm ausgegeben. Durch Driicken einer beliebigen Taste 
konnen wir diesen Vorgang abbrechen und es folgt wieder das Anforde
rungszeichen. 

Die interne Uhr dient aber nicht nur zur reinen Zeitabfrage, die wir eben 
kennengelernt haben. Ihre eigentliche Aufgabe besteht bei CP/M Plus 
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darin, das Directory-Label und einzelne Dateien mit Timestamps (Zeitein
tragungen des letzten Zugriffs bzw. Aktualisierung) zu versehen. In den 
nachsten beiden Abschnitten lernen wir diese Moglichkeiten naher kennen. 

3.2 Directory-Label und - Timestamps 

Unter CP/M-Plus haben Sie die Moglichkeit, das Disketten-Directory mit 
einer Kennzeichnung (Label) zu versehen. Darunter kann man auch einen 
Namen verstehen, den man einer Diskette, ahnlich wie einer einzelnen Da
tei erteilt. Mit einem solchen Label ist es dann einfacher, die Diskette zu 
identifizieren. 

Wenn Sie auf einer Diskette verschiedene Textdateien ablegen, konnen Sie 
sie beispielsweise mit dem Label TEXT.TXT kennzeichnen. Falls Sie eine 
Diskette mit Lagerdaten verwenden, wUrde hier der Name LAGER.DAT 
gut passen. 

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, unterliegen Diskettenlabels den 
gleichen Schreibregeln wie Dateinamen, d.h. Sie wahlen einen Namen mit 
maximal acht und eine Extension mit maximal drei Zeichen. 

Wenn Sie das Directory mit einem Label versehen, ist es gleichzeitig auch 
fiir Timestamps eingerichtet. Dies sind Datums- und Zeiteintrage, die an
geben, zu welchem Zeitpunkt das Label erstellt oder geandert wurde. 

Damit das Directory-Label nicht von Unbefugten geandert werden kann, 
konnen Sie es zusatzlich mit einem Password schutzen, das vor jedem Zu
griff auf das Label anzugeben ist. 

Achtung! Das Password filr das Directory-Label und die Timestamps filr 
das Label sind nicht mit Passwords und Timestamps fi.ir Dateien zu ver
wechseln, mit denen wir uns im nachsten Abschnitt noch ausf\ihrlich be
schaftigen werden. Im Augeblick behandeln wir ausschlieB!ich das Direc
tory-Label. 

Um die folgenden Vorgange besser zu verstehen, legen Sie sich am besten 
eine Diskette zurecht, mit der Sie die beschriebenen Anweisungen nach
vollziehen konnen. Verwenden Sie dazu entweder eine fabrikneue Diskette 
oder eine solche, auf deren Inhalt Sie unbedingt verzichten konnen. Diese 
Diskette formatieren Sie jetzt ganz normal mit DISCKIT3 (CPC 6128) bzw. 
mit DISCKIT (JOYCE). 

Jetzt fUhren Sie den Bef ehl 

SHOW 8:[ DIR] 
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aus, mit dem Sie die freien Eintrlige im Directory abfragen k6nnen. Dazu 
le gen Sie die Systemdiskette mit der Datei SHOW .COM in Lauf werk A und 
die frisch formatierte Diskette in Laufwerk B ein. Falls Sie nur ein 
Laufwerk verwenden, behalten Sie diese Regelung bei, indem Sie jeweils 
die Disketten wechseln, wenn Sie dazu aufgefordert werden. 

Wir wissen bereits, daB das Directory fur Schneider-Disketten Platz fUr 
maximal 64 Eintrlige bietet. Deshalb erhalten wir mit dem oben genannten 
Befehl 

B: Nurber of free directory entries: 64 

Bevor wir jetzt das Directory mit einem Label versehen, stellen Sie zu
nlichst mit dem DATE-Befehl (siehe oben) Datum und Uhrzeit ein . Obri
gens sollte dies immer dann geschehen, wenn Sie mit Disketten oder Da
teien arbeiten, die Timestamps verwenden. Nun k6nnen wir den Namen 
(Label), der beispielsweise PROBE.DAT lautet, mit Hilfe des folgenden 
Befehls in das Directory eintragen: 

SET B:[NAME=PROBE.DAT j 

Nach erfolgreicher Operation erscheint: 

Directory 
Lebel 

Passwds Stemp Stamp Stamp 
Reqd Create Access Update 

PROBE .DAT off off off off 

Die vier rechten Spalten fUr Passwords und Stamps interessieren uns im 
Augenblick noch nicht, denn sie betreffen ausschlieBlich Dateien, nicht 
aber das Directory-Label. Jetzt ordnen wir dem Label ein Password zu, das 
wir hier mit "GEHEIM" bezeichnen wollen. Es ware aber auch jedes andere 
Wort mit maximal acht Zeichen Llinge zulassig. Nun setzen wir das Pass
word und geben dazu 

SET B:[PASSWORD=GEHE/M] 

ein. Wieder erscheinen die gleichen Meldungen wie oben und darunter die 
Bestlitigung: 

Password = GEHEIM 

Das Password sollten wir uns gut merken, denn es dient ja zum Schutz des 
Labels. Wenn wir es vergessen haben, besteht keine M6glichkeit, es abzu
fragen, jedenfalls nicht mit normalen Mitteln. Eine Diskette, deren Di
rectory-Label mit einem Password versehen ist, ist nicht vor Schreib- und 
Lesezugriffen geschUtzt, sondern lediglich vor einer unbefugten Anderung 
des Labels, das somit zur standigen Identifikation der Diskette zur VerfU-
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gung steht. Daruber hinaus wird es filr Timestamps und Passwords von Da
teien ben~tigt, wie wir im nlichsten Abschnitt noch sehen werden. Mit dem 
fol gen den Bef eh! k~nnen wir das Label abf ragen, ungeachtet dessen, ob es 
geschiHzt ist oder nicht: 

SHOW B:[LABEL] 

Nun erscheinen folgende Angaben auf dem Bildschirm: 

Passwds Stamp Staq:> Directory 
Label Reqd Create Update Label Created Label Updated 

PROBE .DAT off off off 12/15/85 18:40 12/15/85 18:40 

Auch bier betreffen die Angaben in der zweiten bis vierten Spalte wieder 
nicht das Directory- Label, sondern nur Dateien. Links erscheint nun das 
Label PROBE.DAT, wlihrend die beiden rechten Spalten Datum und Uhr
zeit fiir den Zeitpunkt angeben, an dem das Label erstellt (created) bzw. 
letztmals gelindert (updated) wurde. Beide Zeiteintrlige sind hier noch 
identisch. Wenn wir jetzt jedoch das Label !indern, erscheint bei einer 
erneuten AusfUhrung des Befehls in der letzten Spalte der Zeitpunkt der 
Anderung. 

Wir wollen nun das Label von PROBE.DAT in TEXT.DAT umbenennen 
und geben des ha lb erneut den Bef ehl 

SET B:[NAME=TEXT.DAT] 

ein. Dies funktioniert dieses Mal jedoch nicht so problemlos wie beim er
sten Mal, da wir ja zwischenzeitlich das Label mit einem Password verse
hen haben. Und prompt fragt der Computer: 

Directory Label 
Password ? 

Hoffentlich haben Sie das Password nicht vergessen! Wir erinnern uns je
doch, dal3 wir es mit "GEHEIM" bezeichnet haben, und geben es nun ein. 
Aber ganz so einfach scheint die Sache nicht zu sein, denn wenn wir das 
Wort eintippen, erscheint es nicht auf dem Bildschirm und selbst der Cur
sor bewegt sich nicht. Sehr schnell erscheint dann die Meldung: 

ERROR: ~rong Password 
Direct ory Label 

Wir haben entweder ein falsches Password eingegeben oder das richtige 
falsch geschrieben. Dal3 die Eingabe hier nicht auf dem Bildschirm er
scheint, ist kein Fehler im Betriebssystem, sondern eine zuslitzliche Sicher
heitsmal3nahme. Es k~nnte ja vorkommen, daO uns jemand uber die Schul-
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tern schaut, wenn wir das Password eingeben. Wir mUssen es also blind 
eintippen, ohne jegliche Kontrollmoglichkeit, ob wir es auch richtig 
geschrieben haben. 

Nachdem wir nun endlich das Password "GEHEIM" richtig eingegeben ha
ben, erMlt auch das Directory das neue Label TEXT.DAT. Mit dem Bef eh! 

SHOW B:[ LABEL] 

i.iberpriif en wir dies nochmals und stellen fest, daB der Zeitpunkt fiir die 
Anderung (Update) in der rechten Spalte angezeigt erscheint. 

Eingangs batten wir sch on einmal den Bef ehl 

SHOW [DIR] 

ausgefiihrt und festgestellt, dal3 samtliche 64 Directory-Eintrage nicht 
belegt waren, da wir ja auf unserer Diskette noch keine Dateien gespei
chert batten. Da dies auch jetzt noch nicht der Fall ist, wiederholen wir 
den Bef eh! nochmals zur Kontrolle und stellen fest, daB nur noch 63 freie 
Pllitze vorhanden sind. Dies hat durchaus seine Richtigkeit, denn das Label 
belegt einen Eintrag im Directory, den wir allerdings nicht mit dem DIR
Befehl auflisten konnen. Sicherheit kostet also Platz im Directory. 

Selbstverstandlich konnen Sie ein Directory auch nachtraglich mit einem 
Label bzw. Password versehen, wenn auf der Diskette bereits Dateien 
abgelegt sind. In diesem Abschnitt wurde aber bewuJ3t darauf verzichtet, 
um die Vorgehensweise besser darzustellen. 

3.3 Passwords und Timestamps for Dateien 

Im vorangehenden Abschnitt haben wir uns mit dem Directory-Label be
schaftigt, das mit Zeitangaben versehen und mit einem Password geschutzt 
werden kann. Nun werden wir uns mit einzelnen Dateien befassen. 

Obwohl Passwords und Timestamps fUr das Directory-Label und fiir ein
zelne Dateien unabhlingig voneinander erstellt werden, besteht dennoch ein 
gewisser Zusammenhang. Dateien konnen namlich nur dann mit einem 
Password oder Zeiteintrag versehen werden, wenn vorher zumindest das 
Directory-Label definiert wurde. Dies allein bietet in der Praxis aber noch 
keinen ausreichenden Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Dateien. Der 
Password-Schutz fiir Dateien kann namlich wahlweise an- und abgeschaltet 
werden, ohne daJ3 das Datei-Password eingegeben werden mul3. Dadurch 
wird letztlich der gesamte Schutzmechanismus Uberfliissig. 
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Gliicklicherweise wird aber beim An- und Abschalten dieses Datei-Pass
word-Schutzes das Password des Directory-Labels abgefragt, falls es erteilt 
wurde. Deshalb ist ein ausreichender Schutz erst durch Vorgabe eines Pass
words sowohl fiir das Directory-Label, als auch fiir die betreffende Datei 
gegeben. 

Solien Dateien daruber hinaus noch mit Timestamps versehen werden, ist 
zunlichst das Programm INITDIR auszufilhren, wodurch im Directory Platz 
zur Ablage der Timestamps geschaffen wird. Diese Timestamps sind aber 
nicht mit denjenigen des Directory-Labels identisch. Datei-Timestamps 
sind jedoch nicht von der Erteilung eines Directory-Labels oder Datei
Passwords abhangig und funktionieren auch ohne Schutz. Als einzige Vor
aussetzung muB jedoch ein Directory-Label vorhanden sein, das, wie be
reits gesagt, nicht geschUtzt sein mu/3. 

Diese Vorglinge mogen Ihnen zun!ichst noch etwas kompliziert und un
durchsichtig erscheinen, was in der Tat auch zutrifft, solange man sich 
noch nicht genau damit auskennt. Deshalb wollen wir wieder auf unsere 
Probediskette zuruckgreifen, die wir im letzten Abschnitt angelegt haben. 
Sie enthalt bereits das Directory-Label TEXT.DAT, das mit dem Password 
"GEHEIM" geschutzt ist. 

Kopieren Sie jetzt mit Hilf e von PIP eine Datei auf diese Diskette. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um eine COM- oder sonstige Datei handelt. 
In unserem Beispiel nennen wir sie BRIEF.TXT. 

Neben einem Password-Schutz wollen wir sie auch mit Timestamps verse
hen. Dazu legen wir unsere Diskette wieder in Laufwerk B und die Sy
stemdiskette mit INITDIR.COM in Laufwerk A. Falls Sie nur mit einem 
Laufwerk arbeiten, gilt das gleiche, wie im letzten Abschnitt beschrieben. 

Wir wissen bereits, da/3 INITDIR dazu benotigt wird, um Platz fUr die 
Timestamps im Directory zu reservieren. Dabei wird das Directory voll
kommen neu organisiert, wobei fUr jeweils drei Eintr!ige ein weiterer 
reserviert wird, in dem genilgend Platz fur samtliche Timestamps von drei 
Dateien vorhanden ist. 

Da das Directory maximal 64 Eintrage aufnehmen kann, sind auf unserer 
Diskette jetzt immerhin noch 62 nicht belegt. Einen Eintrag beansprucht 
das Directory-Label und einen weiteren unsere Datei BRIEF.TXT, sofern 
sie nicht mehr als ein Extent beansprucht, d.h. nicht mehr als 16K belegt. 
Falls Sie sich hieruber nicht sicher sind, uberprilfen Sie diese Angaben 
nochmals mit Hilfe von 

SHOW B:[DIRJ 
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Jetzt geben wir 

INITDIR B: 

ein, worauf die Neuordnung des Directories stattfindet. Auf dem Bild
schirm erscheint zunachst 

INITDIR Will ACTIVATE TIME STAMPS FOR SPECIFIED DRIVE 
Do you want to re·format the directory on drive: B (Y/N)? 

Dies ist eine Ietzte Sicherheitsabfrage. Wenn Sie jetzt Y eingeben, findet 
die Neuordnung statt, N dagegen bricht den Vorgang ab. 

Wir geben Y ein und sto3en sogteich auf eine Password-Abfrage, denn 
unsere Diskette hat ja ein password-geschutztes Directory-Label: 

Directory is password protected. 
Password, please >GEHEIM 

Dieses Mal geben wir unser Password in offener Form ein, d.h. es erscheint 
auf dem Bildschirm. Diese Sicherheitsfrage wiirde entfallen, wenn wir das 
Directory zuerst mit INlTDIR neu geordnet und erst dann mit einem Pass
word versehen batten. Timestamps, und somit die Ausfiihrung von INIT
DIR, sind namlich unabhlingig von Passwords zulllssig. 

Jetzt geben wir erneut 

SHOW B:[ DIR] 

ein und erhalten 

B: Nt..mber of time/date directory entries: 16 
B: Nllllber of free directory entries 46 

Die erste Zeile gibt an, da3 fur die Timestamps insgesamt 16 der 64 
Directory-Eintrl:ige reserviert sind. Ziehen wir diesen Wert von dem ur
sprOnglichen von 62 ab, so verbleiben noch 46 freie Directory-Eintrage, 
wie in der zweiten Zeile angegeben. Das zur Ablage von Dateinamen re
servierte Directory ist also um ein Viertel kleiner geworden. 

Jetzt ist zwar das Directory zur Aufnahme von Timestamps vorbereitet, je
doch werden diese noch nicht automatisch eingetragen. Dazu ist namlich 
eine spezielle Initialisierung notwendig, und zwar for folgende drei Zeit
eintr!ige getrennt: 

CCREATE=ON/OFFl 
CACCESS=ON/OF Fl 
CUPDATE=ON/OFFJ 

(Erstellen ein/aus) 
(lese·Zugriff ein/aus) 
(Aktualisieren/andern ein/aus) 
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ON aktiviert und OFF deaktiviert also den jeweiligen Timestamp. Wenn Sie 
CREA TE und ACCESS gleichzeitig aktivieren, ist immer nur ACCESS 
wirksam, da beide Arten sich aus Platzgrunden den Speicherplatz im Di
rectory teilen mussen. 

Um den optimalen Nutzen aus den Timestamps zu ziehen, werden wir jetzt 
mit Hilfe des SET-Befehls UPDATE und ACCESS aktivieren: 

SET B:[ACCESS=ON,UPDATE=ON] 

Vergessen Sie aber nicht, vorher die Computeruhr mit DATE zu stellen. 
Wenn Sie dies vers11umen, beginnt die Z11hlung immer beim 15. Dezember 
1982,dem Zeitpunkt, an dem vermutlich das Programm DA TE geschrieben 
wurde. 

Versuchen Sie jetzt einmal, die Datei BRIEF.TXT irgendwie zu aktuali
sieren und merken Sie sich die Uhrzeit. Sollte dies im Augenblick ohne 
gr013eren Aufwand nicht moglich sein, fUhren Sie einfach folgenden Bef ehl 
aus: 

PIP B:BRIEF.TXT=B:BRIEF.TXT 

Hiermit wird die Datei BRIEF.TXT in sich selbst kopiert, d.h. von PIP neu 
geschrieben. Bei diesem Vorgang wird aber die Zeitmarke UPDATE ge
setzt. 

Nach einigen Minuten versuchen Sie, einen beliebigen Lesezugriff auf die 
Datei vorzunehmen, z.B. mit dem Bef ehl 

TYPE B:BRIEF.TXT 

der sie auf dem Bildschirm listet. Sollten Sie eine COM-Datei gespeichert 
haben, kOnnen Sie TYPE nicht ausfiihren. Statt dessen fi.ihren Sie einfach 
die COM-Datei aus, wobei sie ja immerhin gelesen wird. Merken Sie sich 
auch hier den Zeitpunkt, der in der Marke ACCESS gespeichert wird. 
Schlie131ich geben Sie 

DIR B:[ FULL} 

ein und erhalten das Directory auf eine ganz neue Weise auf gelistet: 
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Scanning Directory ••• 

Sorting Directory ••• 

Directory For Drive B: User 0 

Name Bytes Recs Attributes Prot Update Access 

BRIEF TXT 1k 5 Dir RIJ None 12/10/85 22:18 12/10/85 22:27 

Total Bytes 1k Total Records = 5 Files Found a 1 
Total 1k Blocks = Used/Hax Dir Entries for Drive B: 3/ 64 

Da Sie sich die Zeiten gemerkt haben, konnen Sie nun kontrollieren, ob sie 
auch richtig eingetragen sind. 

Kommen wir nun zum Password-Schutz fiir Dateien. Als Beispiel wahlen 
wir das Password SUSI, falls die Datei BRIEF.TXT einen Text mit dem 
Liebesbrief an die Freundin Susi entMlt, den nicht jeder zu lesen braucht. 
Zuvor jedoch miissen wir den Password-Schutz fiir Dateien aktivieren, in
dem wir 

SET B:[PROTECT=ON] 

eingeben. Dabei werden wir zunachst einmal nach dem Password des Di
rectory-Labels gefragt: 

Directory Label 
Password ? 

Hier mussen wir das Password "GEHEIM" eingeben, dieses Mal wieder 
blind. Dann erscheint: 

Directory 
label 

TEXT .OAT 

Passwds Stamp Stamp Stamp 
Reqd Create Access Update 

on off on on 

Dieser Auflistung entnehmen wir auf3er dem Directory-Label noch den 
Hinweis, da13 das Directory jetzt sowohl fiir Datei-Passwords als auch fiir 
die Datei-Timestamps Access und Update aktiviert ist. 

Die gleichen Angaben erhalten wir ubrigens auch, wenn wir den Befehl 
SHOW [LABEL] (siehe oben) ausfiihren. Hier sind lediglich noch die Time
stamps fur das Directory-Label mit angegeben. 

Schlief31ich mussen wir noch das Password eingeben, das auch in diesem 
Fall maximal acht Zeichen umfassen darf. Mit unserem Password "SUSI" 
geschieht dies folgendermaf3en: 
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SET B:BRIEF.TXT [PASSWORD=SUSI] 

Trat dabei kein Fehler auf, erscheint: 

B:BRIEF .TXT Protection= READ, Password= SUSI 

READ beinhaltet hier nicht nur einen Leseschutz fUr die Datei infolge des 
Passwords, sondern auch einen Schutz vor slimtlichen Zugriffen, ein
schlieBlich des Loschens mit ERA und des Umbenennens mit REN. 

Nachdem wir nun die Datei mit einem Password versehen haben, wollen 
wir nochmals mit 

SHOW B:[DIR] 

feststellen, wieviele freie Directory-Eintrage noch zur VerfUgung stehen. 
Nach Ausfiihrung von INITDIR waren es noch 46, jetzt sind jedoch nur 
noch 45 PHitze frei. Wir sehen also, da3 ein Datei-Password einen ganzen 
Directory-Eintrag beansprucht. 

Wie kOnnen wir nun auf eine password-geschiltzte Datei zugreifen? Dazu 
gibt es zwei Moglichkeiten: Entweder man gibt im Anschlu3 an den Datei
namen ein Semikolon und dann das Password ein oder das Password wird 
spater wie gewohnt angefordert und ist dann blind einzutippen. Wenn wir 
nun unsere Textdatei BRIEF.TXT mit TYPE auflisten wollen, geschieht 
dies folgendermaOen: 

TYPE B:BRIEF.TXT;SUSI <RETURN> 

Vergessen wir das Password, mussen wir es anschlie3end blind eingeben. 
Dies ist jedoch beim Aufruf von COM-Dateien in der Regel nicht moglich, 
weshalb wir in einem solchen Fall auf die erste MOglichkeit zuruckgreifen 
mussen, wie das folgende Beispiel zeigt: 

B!LANZ;MEIER <RETURN> 

Hier wird die Datei BILANZ.COM unter Angabe des Passwords MEIER 
geladen und ausgefUhrt. 

Fassen wir abschlieOend noch einmal zusammen: 

Eine Diskette, auf der Dateien Passwords und/oder Timestamps erhalten 
sollen, ist zunachst mit einem Directory-Label zu versehen. Dieses Label 
selbst kann mit einem gesonderten Password geschUtzt werden, muO aber 
nicht. Es kann aber ohne weitere Vorbereitung (Label-)Timestamps auf
nehmen, sofern die interne Uhr mit DA TE gestellt ist. 
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Werden nun Dateien auf einer solchen Diskette abgelegt, konnen diese 
wahlweise mit einem Password vor unberechtigtem Zugriff gesichert wer
den. Dieser Schutz ist jedoch nur dann sinnvoll und voll wirksam, wenn 
gleichzeitig das Directory-Label mit einem Password geschi.itzt ist. Der 
Password-Schutz flir Dateien ist aber gesondert zu aktivieren. 

Unabhangig davon k6nnen Dateien mit Timestamps versehen werden. Es 
spielt also keine Rolle, ob ein Password-Schutz fi.ir das Directory-Label 
oder fUr einzelne Dateinamen vorhanden ist oder nicht. Jedoch ist in jedem 
Fall das Directory zuvor mit INITDIR neu zu organisieren, um Platz zur 
Aufnahme der Timestamps zu schaffen. Damit diese richtig eingetragen 
werden, ist auch hier zunfichst die interne Uhr zu stellen und die ver
schiedenen Timestamps sind gesondert zu aktivieren. 

Eine mit Password geschutzte Datei wird aufgerufen, indem zunlichst ein 
Semikolon und dann das Password an den Dateinamen angefiigt wird. Dies 
gilt besonders fUr COM-Dateien. Bei anderen Dateien besteht meist alter
nativ die Moglichkeit, das Password nach dem Aufruf blind einzugeben. 

Wir haben hi er die wichtigsten Bef eh le kennengelernt, die zum Arbeiten 
mit Passwords und Timestamps erforderlich sind. Es gibt jedoch noch 
einige weitere Befehle (z.B. zum Aufheben eines Passwords), die in Kapitel 
I 0 ausf ilhrlich behandelt werden. 

3.4 Schreibschutz for Laufwerk 

CP/M Plus bietet die M6glichkeit, ein einzelnes Laufwerk mit einem 
Schreibschutz zu versehen, so daB Dateien nur gelesen werden konnen. Fiir 
Laufwerk A geschieht dies mit 

SET A:[RO] 

und fi.ir Laufwerk B mit 

SET B:[RO] 

Das betreffende Laufwerk ist hier unbedingt mit anzugeben. Es genugt also 
nicht, sich auf das Bezugslaufwerk zu stutzen. 

Dieser Bef ehl nimmt keinen Eintrag auf der Diskette, sondern nur im 
CP/M-Betriebssystem selbst vor. Der Schreibschutz wird deshalb <lurch 
Ausschalten des Computers, durch einen Warmstart infolge von CTRL-C 
oder <lurch folgenden Befehl wieder aufgehoben: 

SET A:[RW] 



Schreibschutz /iir l auf werk 67 

bzw. 

SET B:[RIV} 

Ein derartiger Schutz bietet also keine Sicherheit gegen unberechtigten 
Schreibzugriff auf die Diskette und ist nur zeitweilig wirksam. Er ist nur 
dann zu em pf ehlen, wenn versehentliches Oberschreiben der in dem Lauf
werk gespeicherten Dateien vermieden werden soil . 

Achtung! Der hier beschriebene Schreibschutz fUr Laufwerke ist keinesfalls 
mit dem mechanischen Disketten-Schreibschutz zu verwechseln, der durch 
BeHitigung des Schiebers bzw. der roten Klappe am Diskettengehliuse er
reicht wird. Eine mechanisch gesicherte Diskette kann unter keinen Um
stlinden beschrieben werden, selbst wenn Laufwerk und Dateien nicht mit 
einem Schreibschutz versehen sind. 

3.5 Dateiattribute 

AuBer einem Laufwerk ke>nnen auch einzelne Dateien vor Schreibzugriff en 
geschUtzt werden. Unabhangig davon kC>nnen sie zu Systemdateien be
stimmt werden, so daB sie mit dem einfachen DIR- Befehl nicht mehr 
aufzulisten sind . Ansonsten sind sie aber ganz normal aufzurufen und 
auszufUhren. 

Beides ist durch Setzen von Dateiattribute zu erreichen, wobei ein entspre
chender Vermerk im Directory der Diskette angebracht wird. Dateiattribute 
sind unabhlingig von eventuell gesetzten Timestamps oder Passwords. 

Hier einige Beispiele: 

SET B:MITGLIED.DAT [RO} 

versieht in Laufwerk B die Datei MITGLIED.DA T mit einem Schreib
schutz. Infolge von 

SET B:MITGLIED.DAT [RW} 

wird der Schreibschutz wieder aufgehoben. 

Soll ein Dateiname nicht mit dem einfachen DIR- Befehl auflistbar sein, 
versehen Sie ihn mit dem Systemattribut wie in diesem Beispiel: 

SET B:TEST.COM [SYS] 
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Der Befehl 

SET B:TEST.COM [DIR] 

ersetzt das Systemattribut durch das Directory-Attribut und hebt somit den 
Listschutz wieder auf. 

Einen allzu grof3en Schutz bietet das Systemattribut allerdings nicht. Die 
Dateien sind nlimlich nur bedingt kopiergeschiitzt (siehe PIP) und ansonsten 
wie normale Dateien zu behandeln. Selbst wenn sie mit dem einfachen 
DIR-Befehl nicht auflistbar sind, so ist dies doch durch den Spezialbef ehl 

DIRSYS 

oder den Bef ehl 

DIR [FULL] 

durchaus moglich, wobei im letzten Fall das Attribut sogar noch mit 
angezeigt wird. 

Dateiattribute konnen auch for mehrdeutige Dateinamen vorgegeben wer
den, um mit einem Befehl ganze Dateigruppen zu schiitzen. 

3.6 Notzliches Ober den SET -Befehl 

Wie wir in den vorangehenden Abschnitten gesehen haben, erfullt der 
SET-Befehl eine vielfliltige Aufgabe. So dient er beispielsweise zum Setzen 
und Aufheben von Passwords, zum Aktivieren der Timestamps oder zur 
Einrichtung bzw. Aufhebung eines Schreibschutzes fur Dateien und 
Laufwerke. 

SET ist also der universelle CP /M Plus-Befehl fiir die verschiedensten 
Schutzeinrichtungen. Diese sind zwar einzeln wirksam, konnen aber auch 
kombiniert werden. So kann eine Datei beispielsweise gleichzeitig mit 
Timestamps versehen sein, mit einem Password gesichert sein, einen 
Schreibschutz enthalten und mit dem Systemattribut gekennzeichnet sein. 
Stimtliche SchutzmaBnahmen konnen aber auch separat erteilt werden. 

Die Option des SET-Bef eh ls, die in eckigen Klammern anzugeben ist, kann 
aber auch mehrere Anweisungen gleichzeitig enthalten, so daf3 SET nur 
einmal auszuftihren ist. Hier ein Beispiel: 

SET B:BRIEF.TXT [RO.SYS,PROTECT=ON,PASSWORD=SUSI] 



Niltzliches uber den SET- Be/eh/ 69 

Durch diesen Befehl haben wir die Datei BRIEF.TXT in Laufwerk B 
schreibgeschi.i tzt, zur Systemdatei erklart, fUr den Password -Schutz initiali
siert und schlieOl ich mit dem Password SUSI versehen. Dasselbe h!Hten wir 
selbstverst:indlich auch erreicht, wenn wir den SET-Befehl viermal hin
tereinander mit verschiedenen Optionen ausgefUhrt hatten, nfimlich mit: 

SET B:BR!EF.TXT [RO] 
SET B:BR!EF.TXT [SYS] 
SET B: BR!EF.TXT { PROTECT=ON} 
SET B:BRIEF.TXT [PASSWORD=SUS!} 

3.7 Benutzerbereiche 

Unter CP/ M kann man mit maximal 16 verschiedenen Benutzerbereichen 
arbeiten, die die Kennzeichnung 0 bis 15 erhalten. Benutzerbereiche sind 
immer dann nutzlich, wenn mehrere Personen mit der gleichen Diskette ar
beiten und jede ihren eigenen Bereich zugewiesen bekommt. Wenn wir bei
spielsweise 

USER 4 

eingeben, konnen wir nur auf sole he Dateien zugreif en, die unter der 
Benutzernummer "4" abgelegt sind. Ein Zugriff auf Dateien anderer Be
nutzerbereiche ist also nicht moglich. 

Der vorgegebene Benutzerbereich (auOer "O") ist immer vor dem Anfor
derungszeichen angegeben. In unserem Beispiel erscheint also: 

4A> 

Listen wir jetzt das Directory auf, erscheinen nur sole he Dateien, die im 
Benutzerbereich 4 abgelegt sind. 

Wenn wir den Bef ehl 

SHOW [USER} 

ausfUhren, erhalten wir folgende Angaben i.iber die Benutzerbereiche: 

A: Active User : 4 
A: Active F ile~: 1 4 7 12 
A: # of files : 25 

A: Nl.fllber of free directory entries: 39 

In diesem Beisp iel ist gerade der Benutzerbereich 4 eingestellt. Dari.iber 
hinaus sind in den Bereichen I, 4, 7 und 12 Dateien abgelegt. Die Anzahl 
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der insgesamt gespeicherten Dateien betragt 25, wobei noch 39 freie Direc
tory-Eintrage vorhanden sind. 

StandardmaJ3ig ist die Benutzernummer 0 voreingestellt. Die Verwendung 
einzelner Benutzerbereiche bringt auf dem CPC 6128 und JOYCE aller
dings kaum Vorteile. Anders ist dies allerdings bei Mehrplatzsystemen, wie 
z.B. MP/M, wo mehrere Benutzer an verschiedenen Terminals arbeiten, de
nen jeweils eine Benutzernummer zugeordnet ist. 

3.8 Mehr Ober DIR und SHOW 

Die Bef ehle DIR und SHOW sind uns bereits h!iufiger begegnet. Mit ihren 
verschiedenen Zusatzangaben (Optionen) sind sie als die Standardbefehle 
unter CP/M Plus zu bezeichnen, die Angaben liber Dateien, Laufwerke und 
das Betriebssystem abfragen. 

In Kapitel l 0 sind beide Befehle, einschlief3lich samtlicher Optio
nen,ausfohrlich beschrieben. Trotzdem wollen wir die wichtigsten dieser 
Zusatzangeben, die wir noch nicht kennengelernt haben, an dieser Stelle 
kurz betrachten. 

Beginnen wir mit dem DIR-Befehl, der das Directory auflistet. In seiner 
einfachen Form ist er uns Hingst bekannt, was wir hier nicht zu wieder
holen brauchen. Viel interessanter ist jedoch der Befehl 

DIR [FULL] 

den wir zwar schon kennen, aber noch nicht vollstlindig behandelt haben. 
Falls das Directory fiir Timestamps aktiviert ist, erzeugt er eine Auflistung 
wie im folgenden Beispiel: 
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Scanning Directory • • . 

Sorting Directory ••. 

Directory For Drive B: User 0 

Name Bytes Recs Attributes Prot Update Access 

SPIEL BAS 
MUSTER ASH 
BILANZ COM 
LAGER DAT 
BIBLTHEK OAT 

Total Bytes 
Total 1k Blocks = 

3k 
1k 
1k 
1k 
2k 

18 Dir RW Arcv Read 
5 Dir RO Read 
1 Dir RW Read 
3 Dir RW None 

12 Sys RO None 

12/02/85 22:18 12/10/85 11:03 
12/02/85 22:07 12/07/85 08:15 

12/02/85 22:45 

12/02/85 22:47 

8k Total Records= 39 Files Found= 5 
8 Used/Max Dir Entries For Drive B: 11/ 64 

Neben dem Dateinamen erscheinen hier Angaben uber den belegten Spei
cherplatz auf der Diskette in KByte und Records, iiber verschiedene Da
teiattribute, den Passord-Schutz sowie den Zeitpunkt der letzten Aktuali
sierung (Update) und des letzten Zugriffs (Access). 

Die Timestamps (Update u. Access) sind h ier nur angezeigt, falls auf die 
betreff enden Dateien schon ein Zugriff stattfand, seit das Programm INIT
DIR ausgefi.ihrt und die Zeiterfassung aktiviert wurde. Hier erfuhren ledig
Iich die ersten beiden Dateien eine Aktualisierung, wtihrend auf alle, aul3er 
LAGER.DAT, zumindest einm.al ein Lesezugriff vorgenommen wurde. 

Kommen wir jetzt zu den Attributen. "Dir" kennzeichnet eine Directory
und "Sys" eine Systemdatei (siehe Kapitel 3.5). Daruber hinaus sind die Da
teien MUSTER.ASM und BIBL THEK.DAT schreibgeschiitzt (RO), wah
rend auf die restlichen auch Schreibzugriff e vorgenommen werden konnen . 
Die Datei SPIEL.BAS ist aul3erdem noch mit dem Arcv-(Archive-)Attribut 
gekennzeichnet, das bei PIP-Operationen eine Rolle spielt und in Kapitel 
10 erklart wird. 

Die Spalte "Prot" gibt Au.fschlul3 uber den Password-Schutz. Er ist bei 
"Read" gegeben, bei "None" dagegen nicht. Bei "Read" ist der Password
Schutz for alle Zugriffsarten wirksam, jedoch konnen Dateien auch .nur 
zum Schreiben oder zum Loschen mit einem Password geschiitzt sein, wobei 
in dieser Spalte "Write" bzw. "Delete" erscheint. Mehr hieruber erfahren Sie 
in Kapitel 10. 

Wollen Sie das erweiterte Directory samtlicher angeschlossenen Laufwerke 
auf einmal auflisten, geben Sie ein: 

DIR [ DRIVE=ALL] 
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Dieser Befehl ist jedoch nur fiir solche Laufwerke wirksam, auf die seit 
dem Booten des CP/M-Betriebssystems schon einmal zugegriffen wurde. 
Dabei werden Sie jedoch f eststellen, dal3 der Listvorgang immer dann un
terbrochen wird und die Meldung 

Press RETURN to Continue 

erscheint, wenn der Bildschirm vollgeschrieben ist. Dies geschieht aber 
nicht nur beim DIR-Befehl, sondern auch bei einigen anderen Befehlen, 
wie beispielsweise bei TYPE. In manchen flillen ist das standige Drlicken 
der RETURN-Taste sicher lastig, um den Listvorgang fortzusetzen. Durch 
den Zusatz NOPAGE ist dies jedoch zu umgehen. Geben Sie deshalb 

DIR [DRIVE=ALL,NOPAGE] 

ein und die Directories samtlicher Laufwerke erscheinen ohne Unter
brechung. 

Manchmal ben6tigen wir nicht samtliche Angaben, die uns der erweiterte 
DIR-Befehl liefert, jedoch genUgt uns auch der einfache Befehl nicht, da 
er keine Auskunft Uber den belegten Speicherplatz einzelner Dateien auf 
der Diskette gibt. Hier ist der Bef ehl 

DIR [SIZE] 

nUtzlich, der beispielsweise fiir die Systemdiskette des CPC 6128, Seite 1, 
folgende Angaben liefert 

Scanning Directory ••• 

Sorting Directory ••• 

Directory For Drive A: User 0 

A: AMSOOS COM 
A: C10CPM3 EMS 
A: DIR COM 
A: ERASE COM 
A: KEYS WP 
A: PIP COM 
A: RENAME COM 
A: SETDEF COM 
A: SETSIO COM 
A: TYPE COM 

1k : BANKMAN BAS 
25k : DATE COM 
15k : DISCKIT3 COM 
4k : GET COM 
1k : LANGUAGE COM 
9k : PROFILE ENG 
3k : SET C-OM 
4k : SETKEYS COM 
2k : SHOW COM 
3k 

1k : BANKMAN BIN 
3k : DEVICE COM 
6k : ED COM 
7k : KEYS CCP 
1k : PALETTE COM 
1k : PUT COM 

11k : SET24X80 COM 
2k : SETLST COM 
9k : SUBMIT COM 

2k 
8k 

10k 
1k 
1k 
7k 
1k 
2k 
6k 

Total Bytes 
Total 1k Blocks = 

146k Total Records= 1093 Files Found= 28 
146 Used/Max Dir Entries For Drive A: 29/ 64 

Das Directory erscheint bier dreispaltig, in komprimierter Form, ein
schliel3lich des jeweiligen Dateiumfangs in KByte. 
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Auch beim DIR-Befehl lassen sich verschiedene Optionen kombinieren, wie 
im folgenden Beispiel: 

DIR [DRIVE=ALL,S!ZE,NOPAGEJ 

Hier wird das Directory samtlicher angeschlossenen Laufwerke aufgelistet, 
allerdings nicht in der vollstandig erweiterten Form, sondern nur mit 
Angabe der DateigroBen. Auf3erdem wird der Listvorgang ohne Unterbre
chung fortgesetzt, wenn der Bildschirm vollgeschrieben ist. 

Kommen wir nun zum SHOW-Befehl. Wir haben ihn bereits in Form von 

SHOW 

(ohne Zusatz) kennengelernt, um Angaben uber den noch freien Disketten
speicher aller angeschlossenen Laufwerke zu erhalten. Erscheint hier z.B.: 

A: R~, Space: 54k 
B: RO, Space: 29k 

so konnen auf Laufwerk A noch 54 KByte und 29 KByte auf Laufwerk B 
belegt werden. Wahrend Laufwerk B mit einem temporaren Schreibschutz 
(RO) versehen ist, konnen auf Laufwerk A sowohl Schreib- als auch Lese
zugriff e vorgenommen werden. 

Auch kennen wir bereits den Befehl, der die noch freien Directory-Ein
trage angibt: 

SHOW [DIR} 

Falls das Directory mit Hilfe von INITDIR zur Aufnahme von Timestamps 
vorbereitet wurde, erscheint zustitzlich die Anzahl der fiir diesen Zweck 
reservierten E intrage (siehe Kapitel 3.3). 

Ebenfalls in BerUhrung kamen wir bereits mit dem Befehl 

SHOW [LABEL] 

der folgende Angaben lief ert: 

Passwds Stamp Stamp Directory 
Label Reqd Access Update Label Created Label Updated 

PROBE .DAT on off off 12/01/85 12:15 12/15/85 18:40 

In diesem Beispiel erhalten wir das Directory-Label PROBE.DAT und den 
Zeitpunkt, an dem es erstellt und zum Jetzten Mal geandert wurde. Die 
restlichen Angaben betreff en die Dateien auf der Diskette, fiir die hier der 
Password-Schutz aktiviert ist, nicht jedoch die Eintragung von Timestamps. 
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Neu ist der folgende SHOW-Befehl, mit dem wir nahere Einzelheiten uber 
ein Diskettenlaufwerk in Erfahrung bringen. Wir rufen ihn mit 

SHOW [DRIVE} 

fUr das Bezugslaufwerk oder mit 

SHOW B:[DRIVE] 

fUr Laufwerk B auf und erhalten for ein 3-Zoll-Laufwerk des CPC 6128 
folgende Angaben: 

A: Drive Characteristics 
1,368: 128 Byte Record Capacity 

171: Kilobyte Drive capacity 
64: 32 Byte Directory Entries 
64: Checked Directory Entries 

128: Records I Directory Entry 
8: Records / Block 

36: Records I Track 
2: Reserved Tracks 

512: Bytes I Physical Record 

Beginnen wir von oben nach unten. In diesem Beispiel wurden die Eigen
schaften von Laufwerk A aufgelistet, welches am Anfang der ersten Zeile 
angegeben ist. Fur Laufwerk B wi.irden wir aber die gleichen Angaben er
halten, sofern es sich hierbei ebenfalls um ein 3-Zoll-Laufwerk fi.ir 
Schneider-Computer handelt. Die zweite Zeile gibt an, daf3 das Laufwerk 
eine Kapazitat von 1368 Records zu je 128 Bytes umfa13t. Dabei sind aller
dings die Systemspuren nicht mit enthalten. Insgesamt k<>nnen wir also 

1368 * 128 = 175104 Byte 

auf der Diskette mit Dateien belegen, was 

175104 / 1024 = 171 KByte 

entspricht. Dabei sind wir auch schon bei der dritten Zeile, die diesen Wert 
angibt. 

Die nachsten beiden Zeilen machen Angaben uber das Directory. Wir er
f ahren, daf3 ein Directory-Eintrag intern 32 Bytes beansprucht und wir 
maximal 64 Eintrage vornehmen konnen. Slimtliche 64 Eintrage konnen wir 
auch mit einem Schreibschutz versehen (RO), was durch den Zusatz 
"Checked" angegeben wird. 

Als weiteres erfahren wir, daf3 ein Directory-Eintrag (Extent) maximal 128 
Records verwalten kann. Wenn wir dies nachrechnen, erhalten wir 
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128 * 128 = 16384 Byte= 16 KByte 

pro Extent bzw. Eintrag. Daruber hinaus befinden sich 8 Records in einem 
Block (1024 Byte) und 36 Records auf einer Spur (Track). Au13erdem sind 
zwei Systemspuren reserviert, wobei es sich um die beiden au13eren Spuren 
0 und 1 handelt, die den Boot-Sek tor auf nehmen und deshalb nicht zum 
Speichern von Dateien zur Verfiigung stehen. Schlief3lich gibt die unterste 
Zeile an, dal3 ein physikalischer Record, den wir normalerweise aber als 
Sektor bezeichnen, auf der Diskette 512 Bytes umfa13t. 

Das Laufwerk des JOYCE weist Daten auf, die sich geringfUgig von dem 
des CPC 6128 unterscheiden: 

A: Drive Characteristics 
1,400: 128 Byte Record Capacity 

175: Kilobyte Drive Capacity 
64: 32 Byte Directory Entries 
64: Checked Directory Entries 

128: Records I Directory Entry 
8: Records / Block 

36: Records I Track 
1: Reserved Tracks 

512: Bytes I Physical Record 

Dieses Laufwerk verwaltet nur eine Systemspur, weshalb sich die freie 
Kapazitat auf 175 KByte bzw. 1400 Records erhoht. 

3.9 Geratezuordnung 

CP/M Plus verfUgt uber verschiedene logische Ein- und Ausgabekanfile, 
denen physikalische Gerate zugeordnet sind. Auf der Systemdiskette befin
det sich das Programm DEVICE, das diese Zuordnung abfragt oder neu 
vornimmt. Geben Sie jetzt einmal 

DEVICE 

ein, worauf Sie folgende Angaben erhalten: 

Physical Devices: 
I=lnput,O=Output,S=Serial,X=Xon·Xoff 
CRT NONE IO LPT NONE 0 

current Assignments: 
CONIN: = CRT 
CONOUT: = CRT 
AUXIN: =Null Device 
AUXOUT: =Null Device 
LST: = LPT 

Enter new assignment or hit RETURN 
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Wir erfahren, daB dem System derzeit die physikalischen Gerate CRT und 
LPT zugeordnet sind. CRT steht hier fUr das Terminal, wobei die Tastatur 
ein Eingabe- und der Bildschirm ein Ausgabegerat darstellt. LPT dagegen 
stellt nichts anderes als den Drucker dar. 

Unter "Current Assignments" ist nun die Zuordnung der logischen Ein- und 
Ausgabekan1He zu diesen Geraten angegeben. CP/M Plus verfi.igt iiber ins
gesamt fUnf solcher Kanale, die hier allesamt auf gefUhrt sind. CON IN ist 
der Eingabekanal for das Terminal , der hier CRT (Tastatur) zugeordnet ist. 
Anders verhlilt es sich beim nlichsten Kanai CONOUT, dem Ausgabekanal 
fUr das Terminal. Unter CRT ist hier also der Bildschirm zu verstehen. 

Die nachsten beiden Kanale AUXIN und AUXOUT sind keinem Gerat zu
geordnet und deshalb mit "Null Device" gekennzeichnet. Sie konnen vom 
Benutzer f rei definiert werden und beispielsweise als Ein- und Ausgabeka
nal fi.ir eine serielle Schnittstelle dienen, iiber die der Computer mit einem 
Modem oder Akustikkoppler verbunden ist. Der LST-Kanal ist schlieB!ich 
dem Drucker zugeordnet und steuert die Centronics-Schnittstelle an. 

Diese Geratezuordnungen sind zwar standardmat3ig voreingestellt, konnen 
aber durchaus geandert werden. Deshalb fragt die letzte Zeile, ob eine An
derung vorgenommen werden soil; ansonsten ist das Programm ·durch Dri.ik
ken der RETURN-Taste wieder zu verlassen. 

Fur den Normalfall kann diese standardmaf3ige Belegung ohne weiteres bei
behalten werden. Es gibt aber Hille, in denen eine Anderung angebracht 
ist. Meistens handelt es sich dabei um die bereits erwahnte serielle 
Schnittstelle, die auf3er zur Datenferniibertragung auch zur Ansteuerung 
einiger Drucker benotigt wird. 

Wenn Sie jetzt beispielsweise 

CONOUT: = LPT 

eingeben, wird alles, was normalerweise auf dem Bildschirm erscheinen 
miit3te, Ober den Drucker ausgegeben. Sie konnen auch den LST-Kanal 
ausschalten, indem Sie 

LST: = Null Device 

vorgeben. Diese Moglichkeit ist durchaus denkbar, wenn Sie ohne Drucker 
arbeiten mi.issen. Driicken Sie dann namlich versehentlich CTRL-P, hangt 
der Rechner in einer Warteschleif e, die nur schwer zu verlassen ist, wenn 
kein Drucker angeschlossen ist. Dieses Mif3geschick passiert jedoch nicht, 
wenn der LST- Kanal nicht aktiviert ist. 
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Dem CPC 6128 und JOYCE konnen andere physikalische Gerate jedoch 
nur dann zugeordnet werden, wenn eine entsprechende Anderung im BIOS 
vorgenommen wird. Das BIOS enthalt namlich eine Tabelle, in der samt
liche Geratebezeichnungen eingetragen sind. StandardmaJ3ig sind nur die 
beiden Gerlite CRT und LPT vorgesehen und selbst eine serielle Schnitt
stelle muJ3 erst softwarewaJ3ig angepa13t werden. Diese Aufgabe Uberneh
men aber meist die mitgelieferten Terminalprogramme, die auch einen Ge
ratenamen fUr die Schnittstelle in der Tabelle implementieren. 

3.10 Zeichensatz und Tastaturbelegung 

Der CPC 6128 und JOYCE sind mit verschiedenen internationalen Zeichen
satzen ausgestattet, die jedoch gesondert aktiviert werden mUssen. Haufig 
besteht namlich der Wunsch, unter CP/M Plus auch mit dem deutschen 
Zeichensatz zu arbeiten. Wahrend er beim JOYCE bereits voreingestellt ist, 
mul3 er beim CPC 6128 erst eingerichtet werden. 

Auf der Systemdiskette befindet sich die Datei LANGUAGE.COM, mit der 
man acht verschiedene Zeichensatze einstellen kann. Wenn Sie jetzt 

LANGUAGE 2 

eingeben, wird der deutsche Zeichensatz aktiviert und infolge von 

LANGUAGE 0 

erscheint wieder der amerikanische. A ch ten Sie aber darauf, daJ3 die 
deutschen Sonderzeichen einige amerikanische Zeichen ersetzen. Darunter 
fallen auch die eckigen Klammern, die fi.ir viele CP/M Plus-Befehle be
notigt werden. Hier gilt dann das gleiche wie fUr den JOYCE, dal3 Sie 
namlich beispielsweise anstelle von 

DIR [FULL] 

DIR A.FULLU 

eingeben mUssen, was schon einige Umstellung erfordert. 

Bei Verwendung des deutschen Zeichensatzes ist es sinnvoll, auch die Ta
statur entsprechend anzupassen. Nati.irlich besteht die Moglichkeit, auf dem 
CPC 6128 eine vollstandige DIN-Tastatur zu erzeugen. DafUr ist aber eine 
groJ3e Anzahl von Tasten neu zu definieren, von denen die meisten nur re
la ti v selten benutzte Zeichen enthalten. Dari.iber hinaus mU13ten Sie sich 
auch eine grol3e Anzahl entsprechender Aufkleber herstellen, um die Tasten 
nicht zu verwecheln. 
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Wir wollen einen Zwischenweg gehen und nur einige Tasten umbelegen, 
deren Zeichen hier ohnehin nicht benutzt werden. Selbst wenn die Tastatur 
dann nicht hundertprozentig der DIN-Norm entspricht, kann man doch 
schon recht gut mit ihr arbeiten. Hier die einzelnen Anderungen: 

Y- und Z-Taste vertauschen 
U, 0 au! KlammeraCfen-Taste (@ und I) 
o, 0 auf Taste fUr eckige Klammer auf (!) 
a, A auf Taste fUr eckige Klammer zu ()) 
fl au! geshiftete Pfeiltaste ( anstelle des £-Zeichens) 
§ au! die Schr1igstrich-Taste {\) rechts unten 

In diesem Zusammmenhang wollen wir auch gleichzeitig die Belegung von 
Funktionstasten kennenlernen. Als Beispiel dafi.ir belegen wir die Taste fO 
mit dem DIR (FULL)-Befehl. 

Die Umbelegung der Tastatur nimmt das Programm SETKEYS vor, das ei
ne ASCII-Textdatei mit den entsprechenden Anderungen einliest. Diese 
Datei, die wir hier DEUTSCH.KEY nennen wollen, sieht beispielsweise so 
aus: 

71 N "" 1 121 1 y statt z 
71 S ""' 89 1 Y statt z 
71 C ""' 25 1 CTRL·Y statt CTRL·Z 
43 N ""'122' z statt y 
43 s ""' 90 1 z statt Y 
43 C ""' 26° CTRL·Z statt CTRL·Y 
22 N ""' 64° Paragraph statt \ 
24 S "" 1 126 1 scharfes s statt £ 
26 N 11" 1125' ue statt@ 
26 S ""' 93° UE statt I 
17 N 11" 1 124 1 oe statt C 

17 S ""' 92° OE statt ( 
19 N 11" 1 123 1 ae statt l 
19S 11" 1 91' AEstatt} 
15 N 11" 1 128 1 Erweiterungs·Zeichen 128 fuer Taste fO 
E 128 "DIR (full] "M" String fuer Erweiterungs·Zeichen 128 

Die Datei konnen Sie mit jedem Texteditor, wie z.B. ED (siehe Kapitel 4) 
erstellen. Falls Sie jedoch kein Textverarbeitungsprogramm besitzen und die 
umstandliche Anwendung von ED nicht gewohnt sind, k()nnen Sie diese 
Datei auch mit folgendem BASIC-Programm erzeugen, in dem die einzel
nen Textzeilen als DA TAs angegeben sind: 

100 OPENOUT 11deutsch.key11 

110 FOR i=1 TO 16 
120 READ a$ 
140 PRINT #9, a$ 
150 NEXT 
160 CLOSEOUT 
170 END 
1000 DATA 71 N 11"

1 121 111 y statt z 
1010 DATA 71 S ""' 89111 Y statt Z 
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1020 DATA 71 C ""' 25 111 CTRL·Y statt CTRL·Z 
1030 DATA 43 N 11" 1 122 111 z statt y 
1040 DATA 43 s ...... 90111 z statt y 
1050 DATA 43 c ..... , 26 111 CTRL·Z statt CTRL·Y 
1060 DATA 22 N ""' 64 111 Paragraph statt \ 
1070 DATA 24 s 11" 1 126 1 scharfes s statt £ 
1080 DATA 26 N 11" 1125 1 ue statt Gl 
1090 DATA 26 S ""' 93 1 UE statt I 
1100 DATA 17 N 11

"
1 124 1 oe statt [ 

1110 DATA 17 s 11
"

1 92 1 OE statt ( 
'1120 DATA 19 N 11

"
1123 1 ae statt l 

1130 DATA 19 S 11 " 1 91 1 AE statt) 
1140 DATA 15 N 11" 1 128 1 Erweiterungs·Zeichen 128 fuer Taste fO 
1150 DATA E 128 "DIR [full] "M" String fuer Erweiterungs·Zeichen 128 

1st die Datei auf Diskette geschrieben, erfolgt die Umschaltung mit 

SETKEYS DEUTSCH.KEY 

Hier noch ein paar Worte zum Aufbau der Datei: Zuerst ist die Nummer 
der betreffenden Taste anzugeben. In Ihrem Handbuch befindet sich eine 
Skizze, die die Nummern samtlicher Tasten enthalt. Nach einem Leer
zeichen folgt N, S oder C, wodurch die Taste in Normal-, SHIFT- oder 
CTRL-Stellung angegeben wird. Anschlie13end steht die neue Belegung in 
AnfUhrungszeichen. Betrachten wir dazu die erste Zeile als Beispiel: 

Taste 71 entspricht normalerweise dem Buchstaben Z, auf einer deutschen 
Tastatur jedoch dem Zeichen Y. In Normalstellung soil sie jetzt den Klein
buchstaben y erzeugen, der dem ASCII-Code 121 (s. Anhang) zugeordnet 
ist. Hinter der Zuordnung kann die Zeile einen beliebigen Text zur Er
Hiuterung enthalten, ahnlich wie eine REM-Zeile in BASIC. 

Neben der hier verwendeten Form konnte die erste Zeile auch folgender
maOen geschrieben werden: 

71 N 11" 1#79 111 ASCll·Code hexadezimal oder 
71 N "Y" lediglich Angabe des Zeichens y 

In der zweiten Zeile konnte entsprechend das Zeichen Gro/3- Y definiert 
werden. Die dritte Zeile steht jedoch fUr CTRL-Y, die wir auch so hatten 
schreiben konnen: 

71 C " "Y" 

Kommen wir jetzt zu den letzen beiden Zeilen, die die Funktionstaste fO 
belegen. Dieser Taste, mit der Nummer 15, wird zunachst ein Erweite
rungszeichen zwischen 128 und 159 (hier 128) zugeordnet. AnschlieOend 
weist die nachste Zeile, die mit einem "E" beginnen muO, dem Erweite
rungszeichen den String "DIR [FULL] " M" zu. ""M" steht hier for Carri
age-Return und hat die gleiche Wirkung wie das Drucken der RETURN-
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Taste. Wilrden wir "M fortlassen, mill3ten wir nach dem Driicken der Taste 
fO zus:itzlich noch die RETURN-Taste drilcken, um das Directory aufzu
listen. 

Auf der Systemdiskette des CPC 6128 befinden sich noch zwei weitere 
Textdateien, die zur Tastaturbelegung dienen. Wenn Sie die Datei 
KEYS.CCP in Form von 

SETKEYS KEYS.CCP 

aufrufen, sind einige Tasten aktiviert, die das Arbeiten mit der CP/M-Be
fehlszeile erleichtern. Die zweite Datei KEYS.WP richtet einige Tasten
funktionen ein, die sich zur Textverarbeitung besonders gut eignen. 

Es wtire besonders vorteilhaft, wenn Sie die bier vorgestellte Datei 
DEUTSCH.KEY mit KEYS.CCP oder KEYS.WP kombinieren, indem Sie 
beide Dateien einfach aneinanderhangen und als eine Datei ausfUhren. Das 
AneinanderMngen von Textdateien ist unter CP/M sehr einfach mit PIP 
(siehe Kapitel 5) zu realisieren. 

3.11 Bildschirmfarben 
Kommen wir nun zum Befehl PALETTE, mit dem sich unter CP/M Plus 
verschiedene Bildschirmfarben erzeugen lassen. Er wird in der Form 

PALETTE Hintergrundfarbe, Schriftfarbe 

ausgefilhrt. Wenn Sie CP/M Plus auf dem CPC 6128 aufrufen, erscheint 
leuchtendweil3e Schrift (Farbe Nr. 63) auf blauem Hintergrund (Farbe 
Nr. 2). Diese Kombination entspricht dem Befehl 

PALETTE 2, 63 

Wenn Sie beispielsweise 

PALETTE 8, 60 

eingeben, erhalten Sie gelbe Schrift auf rotem Grund. 

Hier die einzelnen Farbnummern, die sich von denen in BASIC jedoch un
terscheiden: 
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Nr. Farbe Nr. Far be Nr . Farbe 

0 Schwarz 32 Grun 48 Hel lgrGn 
2 Blau 34 BlaugrGn 50 SeegrOn 
3 Hellblau 35 Hiamelblau 51 Helles BlaugrOn 
8 Rot 40 Gelb 56 LimonengrOn 

10 Magenta 42 IJei B 58 PastellgrOn ,, Hellviolett 43 Pastel lblau 59 Pastellblaugrun 
12 Hellrot 44 Orange 60 Hel lgelb 
14 Purpur 46 Rosa 62 Pastellgelb 
15 Helles Magenta 47 Pastel lmagenta 63 LeuchtendweiB 

3.12 HELP 

Auf Ihren Systemdisketten befinden sich die beiden Dateien HELP.COM 
und HELP.HLP. Sie enthalten Kurzinformationen Uber CP/M Plus, die Sie 
abruf en kOnnen, wenn Sie einmal nicht me hr weiter wissen. Die in HELP 
gegebenen Erlliuterungen sind jedoch !eider nur in englischer Sprache 
abgefaBt und kOnnen natiirlich keine ausfUhrliche Anleitung ersetzen. 
Durch Aufruf von 

HELP 

(ohne Zusatz) erscheint eine Auflistung von Stichworten auf dem Bild
schirm, die meistens einzelnen Bef ehlen zugeordnet sind. Durch Eingabe 
eines dieser Beg riff e erhalten Sie dann die dazugehOrigen Informationen. 
Wenn Sie bespielsweise Angaben Ober den DIR-Befehl benotigen, geben Sie 
einfach 

DIR 

ein. Es besteht auch die Moglichkeit, HELP unter Angabe eines Begriff s 
aufzurufen. In unserem Beispiel geschieht dies mit 

HELP DIR 

Die meisten Begriffe sind nach ihrem Aufruf in weitere Unterbegriffe un
tergliedert. Im Falle von DIR erscheint dann nach ErH\uterung des Haupt
begriffs 

ENTER .subtopic FOR INFORMATI ON OF THE FOLLOIJING SUBTOPICS: 

BUILT· IN lllTHOPTIONS 

Wenn Sie jetzt beispielsweise das Stichwort BUILT-IN interessiert, geben 
Sie es mit einem vorangestellten Punkt ein: 

.BUILT-TN 
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Sie erhalten dann Angaben Uber die residenten DIR-Befehle. Von dieser 
Ebene aus kOnnen Sie in der gleichen Weise Begriffe der darunter liegen
den Ebene aufrufen, falls welche angegeben sind. In unserem Fall erscheint 
noch das Stichwort EXAMPLES. 

Von jeder Ebene aus kOnnen Sie jeden verfiigbaren Unterbegriff auf einer 
untergeordneten Ebene aufrufen. Wenn uns beispielsweise nur die residen
ten Bef eh le von DIR interessieren, k()nnen wir dies gleich beim Auf ruf von 
HELP mit angeben: 

HELP DIR BUILT-IN EXAMPLES 

Befinden wir uns aber schon in der Ebene von DIR, geben wir nur noch 

.BUILT-IN EXAMPLES 

(mit vorangestelltem Punkt!) ein. 
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4 Der Editor 

4.1 Was ist ein Editor? 

Den Begriff Editor haben wir bereits im ersten Kapitel kennengelernt. 
Allgemein handelt es sich dabei um ein internes Maschinenprogramm, das 
dem Benutzer gestattet, Texte in den Computer einzugeben oder vorhan
dene Texte zu korrigieren. 

Was ist in diesem Zusammenhang mit einem Text gemeint? Sicher werden 
Sie jetzt antworten, daG z.B. die Zeilen, die Sie in diesem Buch lesen, einen 
Text darstellen. Damit haben Sie vollkommen recht, aber lassen Sie uns den 
Begriff Text einmal etwas genauer definieren. 

Ein Text ist eine beliebige Aneinanderreihung von Text- oder ASCII-Zei
chen, im Gegensatz zu jedem anderen Code, wie beispielsweise dem inter
nen BASIC- oder Maschinencode. Dem Computer ist es letztlich egal, ob 
Sie in seinem Speicher Textzeichen oder etwas anderes ablegen, es kommt 
nur darauf an, nach welcher Definition er die gespeicherten Informationen 
handhabt. So gibt es beispielsweise den Z80-Maschinencode, der ganz be
stimmten Regeln unterliegt , damit ihn die CPU richtig abarbeitet. In einem 
Maschinenprogramm ist also festgelegt, oder die Vereinbarung getroffen, 
daG es sich hierbei um Maschineninstruktionen handelt. Entsprechende Re
geln, wie der Code intern im Speicher abgelegt wird, gelten auch fiir 
BASIC-Programme. Hier wurde namlich die Vereinbarung getroffen, dat3 
es sich um einen Code handel t, den der BASIC-Interpreter "versteht" und 
abarbeiten kann. 

Ganz gleich, ob Sie nun ein BASIC- oder Maschinenprogramm schreiben 
oder nur normale Texte eingeben, Sie benotigen in jedem Fall einen Editor, 
mit dem Sie die entsprechenden Informationen in einer allgemein lesbaren 
Form eingeben bzw. bearbeiten konnen. Bei einem Text, wie im vorliegen
den Buch, ist dies noch am einfachsten zu verstehen, denn fUr jedes Text
zeichen gibt es einen aquivalenten ASCII-Code, der im Anhang in einer 
Tabelle vollstandig aufgefiihrt ist. So entspricht z.B. das Zeichen "A" dem 
ASCII-Code 65 (dezimal), das Zeichen "B" dem Code 66 (dezimal) usw. 
Ahnliches gilt auch fiir die Kleinbuchstaben, die mit dem Wert 97 begin
nen. Auch den Ziffern und Satzzeichen, wie Komma oder Punkt, ist ein 
ASCII-Wert zugeordnet. 



84 Der Editor 

Wenn Sie z.B. das Wort "Hallo!" mit dem Computer erfassen, und Sie sehen 
sich die entsprechenden Speicherzellen an, so finden Sie folgenden ASCII
Code vor: 

48 61 6C 6C 6F 21 
72 97 108 108 111 33 

H a l l o I 

(Hexadezimale Schreibweise) 
(Oezimale Schreibweise) 
(Entsprechende Textzeichen) 

Ob Sie nun die hexadezimale (sedezimale) oder die dezimale Darstellung er
halten, h!ingt davon ab, auf welche Weise Sie die Speicherzellen auflisten. 
Wenn Sie dies von BASIC aus mit dem PEEK-Befehl vornehmen, erhalten 
Sie in der Regel dezimale Zahlenwerte, wllhrend ein Debugger meist mit 
hexadezimaler Darstellung arbeitet. Ein Debugger ist ubrigens ein Hilfspro
gramm zum Auflisten und AMndern von Speicherinhalten. Wir werden uns 
damit noch ausfiihrlich in Kapitel 7 befassen. 

Wenn nun der Computer auf diese Zeichen st5J3t und "weif3", dal3 er einen 
Text ausgeben soil, erscheint entsprechend das Wort "Hallo!". Weill er es 
aber nicht, und wurde falschlicherweise die Vereinbarung getroffen, daB es 
sich bei diesen Informationen um einen Maschinencode handelt, so hat dies 
wahrscheinlich verheerende Folgen. 

Ein Editor erfallt also immer Textzeichen und legt sie zunachst in Form 
von ASCII-Codes im Speicher ab. Natiirlich stellt sich dann die Frage, was 
mit diesen Codes weiter geschieht. Der BASIC-Editor z.B. wandelt die 
Textzeichen in den internen BASIC-Code um, der dann vom Interpreter 
abgearbeitet werden kann. · 

Selbst wenn wir ein Maschinenprogramm schreiben, kann dies nur auf 
Umwegen iiber einen Editor, gleich welcher Art, geschehen, da wir den 
Maschinencode in lesbarer Form editieren mussen, bevor er in die Spei
cherzellen eingeschrieben wird. 

Wollen wir nun umgekehrt das Wort "Hallo!" nicht im Klartext, sondern in 
Form von einzelnen ASCII-Codes mit einem Debugger in den Speicher 
schreiben, mussen wir selbst diese Hexcodes editieren. Wenn Sie anstelle 
des Zeichens "H" den ASCII-Code 48 eingeben, handelt es sich dabei im
mer noch um die beiden lesbaren Zeichen "4" und "8", die ebenfalls einen 
lesbaren ASCII-Code besitzen, der erst in das entsprechende Bitmuster 
umgewandelt werden muf3. 

Kurzum, was wir auch immer in lesbarer Form in den Computer ein- oder 
darauf ausgeben, wir ben5tigen auf jeden Fall eine Art Editor, der die ln 
formationen textm~l3ig erfal3t bzw. wiedergibt. So spielt es letztlich keine 
Rolle, was filr einen Text Sie mit dem Editor schreiben. Die ASCII-Codes 
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werden - von einem reinen Schrifttext einmal abgesehen - erst nach dem 
Editieren weiterverarbeitet bzw. in einen anderen Code umgewandelt. 

Auch CP/ M enthalt einen Editor, mit dem Sie beliebige Texte erfassen 
kOnnen; wir werden uns nachfotgend damit beschliftigen. Allerdings ist 
dieser Editor, im Gegensatz zu professionellen Textverarbeitungssystemen, 
nicht gerade bedienerfreundlich und stammt noch aus den fruhesten Zeiten 
von CP/ M. Sollten Sie aber ein r ichtiges Textverarbeitungsprogramm wie 
etwa WordStar zur Verfi.igung haben, kOnnen Sie damit slimtliche Aufga
ben, die sonst der CP/ M-Editor ubernimmt, wesentlich komfortabler aus
ftihren. Auch WordStar ist letztlich nur ein Texteditor, der Texte erfal3t 
und in ASCII-Code umwandelt. Wenn Sie dieses Programm allerdings nicht 
zur reinen Texterfassung benutzen, sondern beispielsweise zur Assembler
programmierung, sollten Sie auf jeden Fall besondere Steuercodes vermei
den, die z.B. zum Randausgleich, Fettdruck usw. dienen und nur von dem 
jeweiligen Textverarbeitungssystem richtig interpretiert werden. 

4.2 Das Dienstprogramm ED 

ED ist eine COM-Datei und entMlt den CP/ M-Texteditor. ED mul3 immer 
im Zusammenhang mit dem Dateinamen auf geruf en werden, unter dem die 
zu bearbeitende Datei auf Diskette abgelegt ist bzw. abgelegt werden son. 

U m mit ED arbeiten zu k()nnen, legen wir die Systemdiskette, die die Datei 
ED.COM entMlt, in Lauf werk A und die Diskette fi.ir die zu bearbeitende 
Textdatei in Laufwerk B. Dies gilt auch, wenn Sie nur ein Laufwerk zur 
YerfUgung haben. Sie setzen es dann abwechselnd als Laufwerk A und B 
ein und wechseln die Disketten, wenn Sie dazu auf gefordert werden. 

Wir wissen bereits, dal3 ED nicht gerade den komfortabelsten Texteditor 
darstellt und nur zur Erfassung kleinerer Texte zu empfehlen ist. Nachfol
gend werden wir anhand von Beispie len schrittweise lernen, mit ED umzu
gehen . 

4.2.1 Textdatel anlegen 

Wir wollen jetzt eine Textdate i mit nur wenigen Zeilen erstellen und unter 
dem Namen PROBE.TXT auf Diskette ablegen. Dazu geben wir bei einem 
Laufwerk 

ED PROBE.TXT 

und bei zwei Lauf werken 

ED B:PROBE.TXT 
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ein. Da auf der Diskette noch keine Datei unter dem Namen PROBE.TXT 
vorhanden ist, erscheint die Meldung: 

NE\J FILE 
: * 

und der Cursor steht hinter dem Sternchen. Dies zeigt an, daB der Editor 
nun bereit ist, Befehle entgegenzunehmen. 

Daraufhin geben wir den Buchstaben i ein und dri.icken die RETURN-Ta
ste. ED befindet sich jetzt im Insert- oder Einfi.igemodus, und auf dem 
Bildschirm erscheint: 

NEW FILE 
: *i 

1: 

Bei den meisten Befehlen spielt es keine Rolle, ob sie in Gron- oder 
Kleinbuchstaben eingegeben werden. Beim Einfi.igen mit "i" mlissen wir 
aber aufpassen, denn ein kleines "i" Hifit die Eingabe von GroB- und 
Kleinschrift zu, wlihrend ein groBes "I" slimtliche Zeichen in Grollschrift 
umwandelt. Ahnliches gilt au ch f\ir den S-(Ersetze-)Bef ehl (siehe unten). 

Die Ziff er 1 mit dem Doppelpunkt steht bereits fUr die erste Textzeile, die 
wir nun in Grofi- und Kleinschrift eingeben kOnnen, da wir "i" klein ge
wlihlt haben. In diese Zeile schreiben wir: 

Dies ist Zeile 1. 

Falls Sie sich vertippen sollten, kOnnen Sie durch wiederholtes Dri.icken von 
CTRL-H bis zum fehlerhaften Zeichen zuriickgehen und ab dieser Stelle 
den Text neu eingeben. Soll die gesamte Zeile geloscht werden, konnen Sie 
dazu auch CTRL-X eingeben. Verwenden Sie aber auf gar keinen Fall die 
DEL- oder CLR-Taste, denn diese Tasten sorgen hier fi.ir unliebsame 
Oberraschungen. 

Wenn Sie die erste Zeile richtig eingegeben haben , drucken Sie die RE
TURN-Taste, worauf die zweite TextzeHe mit der Ziffer 2 erscheint. Wir 
geben daraufhin den Text 

Dies ist Zeile 2. 

wieder auf die gleiche Weise wie zuvor ein. Genauso verfahren wir auch 
mit den Zeilen 3, 4 und 5, wobei der Text jeweils die Nummer der Zeile 
angeben soll. Haben wir die funfte Zeile eingegeben, steht der Cursor auf 
der sechsten. Hier brechen wfr die Eingabe ab und geben CTRL-Z ein. 
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Dieses Zeichen hat den ASCII-Code 26 bzw. lAH und spielt in der Text
verarbeitung eine wichtige Rolle, denn es kennzeichnet das Textende. 

Unter der sechsten Zeile erscheint ein Sternchen, so daB wir einen neuen 
Bef ehl eingeben konnen. Durch das Driicken der E-Taste speichern wir den 
Text auf Diskette ab, worauf nach Beendigung das Anforderungszeichen 
A> erscheint. lnsgesamt mul3 dann auf dem Bildschirm folgendes stehen: 

NE\I FILE 
: .. i 

1: Dies ist Zeile 1. 
2: Dies ist Ze ile 2. 
3: Dies ist Zeile 3. 
4: Oles ist Zeile 4. 
5: Oles ist Zeile 5. 
6: 

: "'E 

(Einfugemodus setzen> 

(Hier haben wir CTRL·Z eingegeben> 
COatei sichern und ED verlassen> 

Jetzt wollen wir einmal iiberpriif en, ob der Text au ch richtig auf Diskette 
geschrieben ist. Dazu verwenden wir den residenten Bef ehl TYPE, der eine 
ASCII- Datei liest und listet. 

Achtung! Verwenden Sie TYPE immer nur fUr Text- oder ASCII-Dateien. 
Enthtilt n!imlich die Datei einen anderen als den ASCII-Code, kann es zu 
merkwiirdigen Bildschirm-Reaktionen kommen, wenn nicht darstellbare 
Zeichen ausgegeben werden. 

Geben Sie nun 

TYPE PROBE.TXT 

bei einem Lauf werk und 

TYPE B:PROBE.TXT 

bei zwei Lauf werken ein und Sie erhalten: 

Dies ist Zeile 1. 
Dies is t Zelle 2. 
Dies !st Zelle 3. 
Dies !st Zelle 4. 
Dies ist Zelle S. 

Tats!ichlich handelt es sich dabei um den eingegebenen Text, jedoch ohne 
Zeilennum mern, die nicht mit abgespeichert werden. Oie einzelnen Zeilen 
befinden sich n!imlich kontinuierlich oder sequentiell auf der Diskette, 
wobei an jedem Zeilenende ein Carriage-Return - und ein Line-Feed-Zei
chen ausgegeben wird. 
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SpaBeshalber wollen wir uns jetzt einmal das Directory ansehen und geben 
dazu 

DIR PROBE.• 

bzw. 

DIR B:PROBE.• 

ein. Und siehe da, die Textdatei ist nicht nur einmal, sondern sogar doppelt 
gespeichert, denn wir erhalten: 

A: PROBE BAK : PROBE TXT 

ED legt nfimlich automatisch eine Sicherheits- oder Backup-Kopie mit 
gleichem Dateinamen unter der Extension BAK an. Die BAK- Datei ist 
zwar in unserem Fall noch leer, da wir den Text gerade neu angelegt 
haben. Wenn wir die Datei aber spater andern oder fortschreiben, wird die 
alte Originaldatei zur BAK- Datei umbenannt, wahrend die neue Datei die 
richtige Extension erhlilt. Auf diese Weise konnen wir immer noch auf eine 
Sicherheitskopie mit dem letzten Bearbeitungsstand zuriickgreif en, falls der 
neu bearbeiteten Datei etwas zustoBen sollte. 

4.2.2 Zeilen einfilgen/IOschen 

Jetzt wollen wir daran gehen, unsere Textdatei PROBE.TXT zu verandern, 
indem wir Zeilen einfUgen und !Oschen. Wenn wir dies beherrschen, be
sitzen wir schon einen guten Grundstock, beliebige Texte mit ED zu bear
beiten. 

Um diesen Vorgang zu verstehen, miissen wir wissen, daB ED intern einen 
Textpuffer anlegt, der den zu bearbeitenden Text aufnimmt. Die GroBe 
dieses Puffers ist jedoch begrenzt, so daB bei umfangreichen Dateien im
mer nur ein Tei! in ihm abgelegt werden kann. Da es fUr solche Dateien 
bessere Editiermoglichkeiten als mit ED gibt und unser Beispieltext nur 
wenige Zeilen umfaf3t, gehen wir im Augenblick davon aus, daf3 der ge
samte Text aus der Originaldatei in den Puff er geladen wird. 

Wfihrend Sie mit ED arbeiten, wird eine neue Datei auf der Diskette ange
legt, die man als Zwischendatei bezeichnet und die mit der Extension $$$ 
gekennzeichnet ist. Die Originaldntei bleibt dabei vollig unberiihrt und 
wird nach Abschluf3 der Textverarbeitung in eine BAK-Datei umbenannt, 
wahrend die Zwischendatei den eigentlichen Dateinamen erhlilt. 

Auf unsere Datei PROBE.TXT bezogen bedeutet dies, daB wfihrend der 
Bearbeitung eine Zwischendatei PROBE.$$$ angelegt wird, in die der 
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uberarbeitete Text geschrieben wird. Wenn Sie dann die Bearbeitung ab
schlieBen, wird die ursprungliche Datei in PROBE.BAK und die Zwischen
datei in PROBE.TXT umbenannt. 

Nachdem wir unsere Textdatei bereits auf Diskette mit dem E-Befehl ge
sichert haben, mussen wir ED erneut starten, um sie zu vertindern. Geben 
Sie deshalb wieder 

ED PROBE.TXT 

bzw. 

ED B:PROBE.TXT 

ein, um ED zu laden und zu aktivieren. Daraufhin sucht der Editor das 
Directory nach dem angegebenen Dateinamen ab. In diesem Fall ist er be
reits vorhanden, weshalb nun nicht mehr der Hinweis NEW FILE, sondern 
nur noch 

: * 

erscheint und wir jetzt mit der eigentlichen Bearbeitung beginnen konnen. 
Doch zuvor durf en wir nicht vergessen, die Textdatei in den Puffer zu 
laden, wozu wir 

#A 

eingeben. Das Lauf werk beginnt sich noch einmal zu drehen und ladt den 
Text ein. Wenn wir jetzt 

B#T 

eingeben, werden unsere fonf Textzeilen wieder aufgeHstet: 

: *#A 
1: *B#T 
1: Dies ist Zeile 1. 
2: Dies ist Zeile 2. 
3: Dies ist Zeile 3. 
4: Dies ist Zeile 4. 
5: Dies ist Zeile 5. 
1:* 

<Text in Puffer lesen) 
(Text von Beginn an ausgeben) 

Statt des Ziffernkreuzes (#) konnten wir auch einen Zahlenwert setzen: 

3A 

wurde our drei Zeilen in den Textpuffer laden und 

B2T 
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nur die ersten beiden Zeilen im Puff er listen. Ubrigens wird mit 

B 

der interne Pufferzeiger auf den Pufferanfang und mit 

-B 

wieder auf das Puff erende gesetzt. Somit bedeutet 

"Setze den Zeiger an den Pufferanfang und gib slimtliche Zeilen aus". Dabei 
wird die Textausgabe mit "T" gesteuert. "B" und "#T" hlitten wir allerdings 
auch getrennt erteilen k()nnen, aber ED erlaubt uns, mehrere Befehle in 
einer Zeile hintereinander und ohne Zwischenraum anzugeben. 

Den Pufferzeiger k<>nnen wir auf jede beliebige Zeile setzen. Wenn wir z.B. 

3: 

eingeben, steht er am Anfang der dritten Zeile. Geben wir daraufhin 

2T 

ein, werden von dort aus zwei Zeilen ausgegeben und es erscheint: 

3: Dies ist Zelle 3. 
4: Dies ist Zelle 4. 

Beide Befehle hlitten wir auch wieder gemeinsam angeben kOnnen und da
mit dasselbe Resultat erreicht: 

3:2T 

Erhalt "T" einen negativen Zahlenwert, also beispielsweise 

-2T 

erscheinen die beiden Zeilen fiber dem Zeiger: 

1: Dies ist Zelle 1. 
2: Dies ist Zeile 2. 

Fassen wir nochmals zusammen: 

nA liest n Zeilen von Diskette in den Textpuffer 

+/-B setzt den Textpufferzeiger an den Textanfang bzw. das Textende 
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n: setzt den Pufferzeiger an den Anfang der n-ten Zeile 

+/-nT listet n Zeilen ab bzw. vor dem Pufferzeiger 

# steht anstelle von n und bedeutet "slimtliche Zeilen" 

+/ -nL bewegt den Pufferzeiger von seiner gegenwlirtigen Position n Zeilen 
auf - bzw. abw:irts 

Jetzt wollen wir zwischen Zeite 2 und 3 zwei weitere Zeilen einfUgen. 
Dazu mt.issen wir den Puff erzeiger auf die dritte Zeile setzen, denn die 
neuen Zeilen erscheinen ja vor dieser Zeile, weshalb slimtliche Zeilen ab 
der dritten Zeile beim EinfUgen nach unten verschoben werden: 

1: *3: (Pufferzeiger auf dritte Zeile> 
3: *i (Einfugemodus einschalten) 
3: Dies ist die neue Zeile 2a. 
4: Dies ist die neue Zelle 2b. 
5: (hier CTRL·Z eingeben> 
5: • 

Nachdem nun der Pufferzeiger am Anfang der dritten Zeile steht, mul3 mit 
"i" wieder der EinfUgemodus eingeschaltet werden. Wir geben die beiden 
neuen Zeilen wie gewohnt ein und drUcken abschliel3end CTRL-Z. 

Nun kontrollieren wir, ob die neuen Zeilen auch richtig eingefUgt sind: 

1: *B#T (Zeiger an Textanfang l.l'ld al le Zeilen listen) 
1: Dies ist Zeile 1. 
2: Dies ist Zeile 2. 
3: Dies !st die neue Zelle 2a. 
4: Oles ist die neue Zelle 2b. 
5: Dies ist Zelle 3. 
6: Dies ist Zelle 4. 
7: Dies ist Zeile 5. 
1: E (Oatei auf Diskette sichern) 

Da die neuen Zeilen an der richtigen Stelle stehen, haben wir auch gleich 
den Text mit ''E" auf Diskette gesichert und den Editor verlassen. Wir kon
nen jetzt, wenn es uns interessiert, die geanderte Datei mit TYPE ansehen, 
wie wir es nach ihrer Erstellung bereits getan haben. 

Nachdem uns nun das Einfiigen der beiden Zeilen gelungen ist, wollen wir 
sie zu Obungszwecken gleich wieder IOschen. Dazu laden wir den Editor 
erneut unter Angabe des Dateinamens PROBE.TXT. Diesen Vorgang konn
ten wir uns aber ersparen, wenn wir den Editor vorher nicht mit "E" ver
lassen Mitten. Dann wlire auch der Text noch im Puffer, den wir in unse
rem Fall mit '"#A" erst wieder neu einladen mussen. 
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Wir setzen den Pufferzeiger auf die dritte Zeile, die nun die erste Zeile 
darstellt, die es zu loschen gilt. Mit 

2K 

werden die beiden Zeilen gelOscht, wobei "K" (englisch: Kill) fi.ir Loschen 
und die Ziffer 2 fUr die beiden Zeilen steht. Abschlie13end listen wir den 
Text nochmals auf. Hier nun all es, was sich auf dem Bildschirm abspielt: 

: *#A 
1: *3: 
3: *2K 
3: B#T 
1: Dies ist Zeile 1. 
2: Dies ist Zeile 2. 
3: Dies ist Zelle 3. 
4: Dies ist Zeile 4. 
5: Dies ist Zeile 5. 
1: * 

(Text In Puffer lesen) 
(Pufferzeiger auf 3. Zelle) 
(von da ab 2 Zeilen loschen) 
(Text auflisten) 

4.2.3 Text korrigieren 

Im letzten Abschnitt haben wir gelernt, Textzeilen einzufiigen und zu lo
schen. Fur viele Korrekturen wird es die einzige Moglichkeit bleiben, die 
gesamte f ehlerhafte Zeile zu loschen und im EinfUgemodus wieder neu zu 
schreiben und in den Text einzufi:igen. Wesentlich komfortabler wlire es 
allerdings, eine oder mehrere Zeilen auf zulisten, mit dem Cursor an die 
fehlerhafte Stelle vorzurucken und diese dann auszubessern. 

Leider mussen wir bei ED auf diese Moglichkeit verzichten, weshalb sie 
nur Textverarbeitungsprogrammen wie WordStar vorbehalten bleibt. Den 
e inzigen Luxus, den ED bietet, ist das Suchen und Austauschen von 
Wortern im Text. 

Haben wir nun in einer Textzeile einen Fehler f estgestellt, mussen wir ED 
das fehlerhafte Wort erst suchen !assen, worauf es geloscht und durch ein 
neues ersetzt wird. Dies ist wirklich eine sehr umstandliche Methode, Texte 
zu korrigieren, aber einfacher geht es leider nicht, es sei denn, man ersetzt 
die gesamte Zeile. 

Diese Art der "Korrektur" wollen wir nachfolgend anhand eines Beispiels 
ausprobieren. Laden Sie dazu erneut den Editor unter Angabe der Datei 
PROBE.TXT und tesen Sie diese wieder mit "#A" in den Textpuffer. Wenn 
Sie jetzt 

2:T (Zeiger auf Zeile 2 und diese listen) 

e ingeben, erhalten Sie den Text, den wir ursprungtich eingegeben haben: 



Das Dienstprogramm ED 93 

2: Dies ist Zeile 2. 

Jetzt wollen wir das Wort "Dies" durch ''Hier" ersetzen, was folgendermal3en 
geschieht: 

*sDies"'ZHier""ZOLT 

Daraufhin erscheint die korrigierte Zeile: 

2: Hier ist Zeile 2. 

Lassen Sie uns die Bef ehlszeile einmal et was genauer betrachten. Hinter 
dem Sternchen, das ja ohnehin zur Bef ehlseingabe auff ordert, steht ein 
kleines "s". Unter "s" versteht ED "Ersetze" (englisch: substitute). Bei den 
beiden nachfolgenden Wortern handelt es sich zuerst um das alte und 
schlie131ich um das neue Wort, wobei beide Worter mit r.z (CTRL-Z) ab
schliel3en mtissen. Achten Sie auch hier wieder darauf, daB wir ein kleines 
"s" angeben. Bei einem Grol3buchstaben wtirde, ahnlich wie bei "I" (EinfU
gen), nicht "Hier", sondern "HIER" im korrigierten Text erscheinen, selbst 
wenn wir Kleinbuchstaben eingeben. 

Mit OLT (erstes Zeichen eine Null, kein Buchstabe "0"!) erhalt ED schlieB
lich die Anweisung, den Pufferzeiger zurtick an den Zeilenanfang zu setzen 
und die Zeile dann auszugeben. Somit haben wir gleichzeitig die Moglich
keit, festzustellen, ob die Korrektur richtig stattgefunden hat. 

ED besitzt noch einige weitere Befehle als diejenigen, die wir bisher ken
nengelernt haben. Sie sind in der Zusammenfassung aller CP/M-Befehle in 
Kapitel 10 aufgeftihrt. Auf ihre ausftihrliche Behandlung wollen wir ver
zichten, da wir sonst an dieser Stelle mehr Verwirrung als Klarheit schaf
f en wtirden. Mit den hier beschriebenen Bef ehlen sollten Sie aber in der 
Lage sein, einfache Texte einzugeben und zu korrigieren, sof ern Sie nicht 
ohnehin sch on auf andere Textverarbeitungsprogramme zurtickgreif en. 

Obrigens kann die Datei PROBE.TXT, die wir mit ED auf Diskette erzeugt 
haben, auch von BASIC aus ganz gewohnlich als sequentielle Datei gelesen 
werden. Wir konnen sogar so weit gehen, dal3 wir ein ganzes BASIC- Pro
gramm mit ED oder einem anderen Textverarbeitungsprogramm schreiben, 
es als BAS-Datei auf Diskette ablegen, um es dann von BASIC aus auszu
fUhren. Eine so erzeugte Datei entspricht dann genau einem Programm, das 
in BASIC mit SA VE "Name",A abgespeichert wurde. Umgekehrt kann na
tilrlich auch ein BASJC-Programmlisting in eine Textdatei ilbernommen 
werden, wenn es sich im ASCII-Code auf der Diskette befindet. 
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5 PIP - Ein universelles Kopierprogramm 

5.1 Allgemeines 

PIP. englisch "Peripherial Interchange Processor". ist ein weiteres Standard
programm filr jedes CP/M-System. Um ihm eine allgemeine Kurzbezeich
nung zu geben, haben wir es in der Uberschrift als universelles Kopierpro
gramm bezeichnet. Dieser Begriff ist zwar durchaus zutreff end, beschreibt 
aber noch nicht stimtliche M<>glichkeiten, die uns PIP bietet. 

Mit PIP k()nnen Sie Dateien aller Art kopieren. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um reine CP/M-COM-Dateien, Textdateien oder BASIC-Pro
gramme handelt. Sie benutzen nlimlich alle das gleiche Disketten-Aufzeich
nungsverfahren, was fOr den Kopiervorgang an sich keine Rolle spielt. 
Lediglich beim Aneinanderhangen von Dateien sind einige Regeln zu be
achten, die wir aber im Verlauf dieses Kapitels noch kennenlernen werden. 

Zwei Dinge kann PIP jedoch nicht, nlimlich Disketten formatieren und bei 
Verwendung von nur einem Laufwerk eine Datei auf eine andere Diskette 
kopieren. Zum Formatieren gibt es ja bekanntlich das Programrn DISCKIT3 
(JOYCE DISCKIT), das aufierdem ganze Disketten kopieren und verifizie
ren kann. Was das Kopieren mit einem Lauf werk betrifft, so ist dies 
strenggenommen zwar richtig und war filr CP/ M 2.2 durchaus auch zutref
f end. Statt dessen verwendete man hierfiir spezielle Kopierprogramme, wie 
z.B. FILECOPY, das auf der CP/M-Systemdiskette fOr den CPC 464 und 
664 enthalten ist. 

Gliicklicherweise unterstUtzt CP/M Plus aber ein zweites Laufwerk B, 
selbst wenn nur ein Laufwerk angeschlossen ist. Wird nun PIP, oder ein 
anderes CP/M-Programm, ausgefUhrt, das auf dieses Laufwerk zugreift, 
wird der Benutzer aufgefordert, die Disketten zu wechseln, wenn jeweils 
das andere Laufwerk angesprochen wird. Diese Methode ist zwar nicht sehr 
komfortabel, aber immer noch besser, als wenn man solche Programme 
Uberhaupt nicht einsetzen k<>nnte. Dabei ist jedoch zu beachten, daf3 beim 
Wechsel immer die richtige Diskette einzulegen ist, was ansonsten leicht zu 
Fehlern fiihren kann. 

Der JOYCE bietet darliber hinaus noch eine weitere M<>glichkeit, denn er 
enthlilt ein virtuelles Laufwerk M, das our aus RAM-Speicher besteht, aber 
wie ein echtes Lauf werk zu behandeln ist. M<>chte man beispielsweise meh
rere Dateien von einer Diskette auf eine andere kopieren, so kann man sie 
zuntichst im Lauf werk M ablegen und von do rt aus auf die Zieldiskette 
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ilbertragen. Dies erspart einen haufigen Diskettenwechsel, der beim 
Kopieren mit nur einem Laufwerk von "A" nach "B" notig ware. 

PIP wurde zwar in erster Linie zum Kopieren und zur ilbertragen von 
Textdateien im ASCII-Code entwickelt, es kann aber durchaus auch mit 
anderen Dateien, die einen beliebigen Binlircode enthalten, arbeiten, was 
die universellen Einsatzmoglichkeiten steigert. Wir werden in diesem Kapi
tel auch eine Vielzahl von Optionen kennenlernen, die beim Kopieren be
rilcksichtigt werden und eine Datei wlihrend der ilbertragung zusatzlich 
verandern. So kann z.B. eine Textdatei in Gro.B- oder Kleinbuchstaben um
geformt werden oder bestimmte Steuerzeichen fUr den Ausdruck erhalten. 

Aber nicht nur eine Obertragung von Diskettendateien ist mit PIP moglich, 
sondern au ch der Datentransf er zwischen externen Gerl!. ten und Diskette 
bzw. umgekehrt. Auch diese Moglichkeit werden wir hier noch naher ken
nenlernen. 

5.2 Laden und Aktivieren von PIP 
PIP ist eine COM-Datei und auf der Systemdiskette abgelegt. Wenn wir 
nun mit diesem Programm arbeiten wollen, gibt es zwei Moglichkeiten. 
Entweder wir starten es und geben gleichzeitig Anweisungen, was wir 
kopieren bzw. ilbertragen wollen. Allgemein ausgedrilckt schreiben wir 
dafiir: 

PIP (Befehlsfolge) <RETURN> 

PIP fiihrt nun sli.mtliche Befehle aus und fiihrt anschliel3end einen Warm
start durch, lihnlich wie es auch bei ST AT der Fall ist. Diese Form des 
Aufrufs hat jedoch den Nachteil, daJ3 PIP wli.hrend des Kopiervorgangs 
immer auf der Diskette in Laufwerk A oder B abgelegt sein mu13, was in 
manchen Fallen sicher sehr lastig ist. 

Wir konnen PIP aber au ch ohne Bef ehlsfolge einsetzen. Nach Eingabe von: 

PIP <RETURN> 

erscheint auf dem Bildschirm ein 

• 
PIP ist jetzt geladen und aktiviert und befindet sich im Bef ehlsmodus, was 
wir an dem ausgegebenen Sternchen erkennen. Wir konnen nun die Disket
te, die PIP enthfilt, aus dem Laufwerk herausnehmen und statt dessen die-
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jenige einlegen, auf die bzw. von der kopiert werden soil. Dabei geben wir 
dieselbe Befehlsfolge wie im ersten Fall ein. 

Nach Ausfuhrung der Befehle kehrt PIP wieder in den Befehlsmodus zu
ruck und ein weiteres Sternchen erscheint auf dem Bildschirm. Wir konnen 
nun auf die gleiche Weise weitere Befehle erteilen, die dann jeweils aus
gefUhrt werden. Diesen Vorgang konnen wir beliebig oft wiederholen, bis 
wir unsere Arbeit mit PIP beendet haben. Dann drUcken wir die RE
TURN-Taste, worauf PIP verlassen und ein Warmstart durchgefilhrt wird. 

Gerade filr die Anwender, die mit einem Laufwerk auskommen mussen, 
diirfte die letzte Methode, bei der PIP nicht erst selbst kopiert werden 
mul3, wesentlich angenehmer sein. 

5.3 Kopieren von Diskette zu Diskette 

In diesem Abschnitt wollen wir den einfachsten und naheliegendsten Ein
satz von PIP betrachten, namlich das Kopieren von Dateien auf die gleiche 
oder eine andere Diskette. Zurn Obertrag auf eine andere Diskette ist je
doch ein zweites Laufwerk B erforderlich. 

Die allgemeine Kopieranweisung lautet hier: 

PIP (Laufwerk:)Zieldatei=(Laufwerk:)Quelldatei 

bzw. 

*(Laufwerk:)Zieldatei=(Laufwerk:)Quelldatei 

Im ersten Fall wird PIP auf gerufen, wobei gleichzeitig der Kopiervorgang 
in die Wege geleitet wird, wahrend im zweiten Fall PIP bereits geladen und 
aktiviert ist, so dal3 wir nur noch die Befehlszeile eingeben mussen. 

Das Laufwerk mu13 nur angegeben werden, wenn mit einem anderen als 
dem Bezugslaufwerk gearbeitet wird. Haben Sie ohnehin nur cin Laufwerk 
zur VerfUgung, konnen Sie auf diese Angabe verzichten. 

Eine Quelldatei ist immer diejenige Datei, die kopiert werden sol!, wahrend 
die Zieldatei der kopierten Datei entspricht. 

Als Anwendungsbeispiel nehmen wir einmal an, Sie mochten von der Datei 
MUSTER.TXT eine Backup-Kopie mit der Extension BAK auf der glei
chen Diskette herstellen, da dies anderweitig noch nicht geschehen ist. Wir 
gehen davon aus, dal3 nur ein Laufwerk angeschlossen ist. 
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Angenommen, PIP befindet sich auf der gleichen Diskette wie 
MUSTER.TXT, dann kOnnen wir die Befehlsfolge gleich mit angeben: 

PIP MUSTER.BAK=MUSTER.TXT <RETURN> 

PIP wird geladen, worauf sich unmittelbar der Kopiervorgang anschlief3t. 

Enthalt dagegen die Diskette nicht das PIP-Programm, legen wir zunachst 
die Systemdiskette ein und rufen PIP ohne Bef ehlsfolge auf: 

PIP <RETURN> 

Nachdem das Sternchen 

• 
erschienen ist, legen wir die Diskette mit MUSTER.TXT ein und schre iben 
erst dann dahinter die Bef ehlszeile: 

*MUSTER.BAK=MUSTER.TXT <RETURN> 

Dabei diirfen Sie natiirlich nicht das Sternchen mit eintippen, denn es wird 
ja ohnehin ausgegeben. 

1st der Kopiervorgang beendet, erscheint in der nachsten Zeile ein weiteres 
Stern ch en: 

* 
Wenn Sie jetzt mit PIP weiter arbeiten wollen, geben Sie den nlichsten Be
fehl ein, wenn nicht, driicken Sie die RETURN-Taste, worauf Sie PIP 
wieder verlassen. 

Bisher haben wir diese ausfiihrliche Darstellungsform gewahlt, damit Sie 
lernen, mit PIP umzugehen. Kiinftig geben wir nur noch die Befehle als 
solche an, also ohne PIP und ohne Sternchen, denn Sie wissen ja jetzt, wie 
PIP zu starten ist. 

Das nachste Beispiel arbei tet mit zwei Laufwerken. Wir ubertragen jetzt die 
Datei MUSTER.TXT von Laufwerk A nach Laufwerk B, wo wir sie unter 
dem gleichen Namen ablegen. Hierzu lautet der Befehl: 

B:MU STER .T XT =A:MU ST ER .TXT 

Dieses Mal muB allerdings das Laufwerk angegeben werden. Selbstver
sU\ndlich Mitten wir die Datei auch unter einem anderen Namen in Lauf-
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werk B ablegen konnen. Hier haben wir aber den gleichen Namen beibe
halten und konnten deshalb die Befehlszeile auch kurzer schreiben: 

B:=A:MUSTER.TXT 

Ist namlich fUr das Ziellaufwerk kein Name angegeben, wird automatisch 
der ursprungliche Dateiname \ibernommen. 

Auch PIP IaJ3t mehrdeutige Dateinamen zu, so daJ3 wir ganze Dateigruppen 
mit einem Bef ehl kopieren konnen. Hier gel ten die gleichen Regeln, die 
wir schon in Kapitel I im Zusammenhang mit dem DIR-Befehl kennen
gelernt haben. Auch dazu zwei Beispiele: 

A:=B:'* .COM 

kopiert samtliche COM-Dateien von Laufwerk B nach Laufwerk A und 

B:=A:'*. • 

kopiert samtliche Dateien, die sich auf Laufwerk A befinden, nach Lauf
werk B. 

Indem Sie PIP auf diese Weise einsetzen, konnen Sie, sofern Sie zwei Lauf
werke angeschlossen haben, durchaus auf das Programm FILECOPY ver
zichten. FILECOPY kann namlich nur mit einem Laufwerk arbeiten, wobei 
unter Umstiinden die Diskette mehrfach gewechselt werden mul3, was bei 
PIP entfallt. 

5 .4 Dateien aneinanderhangen 

PIP bietet die Moglichkeit, mehrere Dateien zu einer neuen Datei zu ver
einigen. Wir mussen uns dabei allerdings uberlegen, in welchen Fallen eine 
solche Mal3nahme auch tatsachlich sinnvoll ist. 

Wenn Sie z.B. Maschinenprogramme, wie es die COM-Dateien in der Regel 
sind, miteinander verkniipfen, ist dies sicher nicht der Fall. Jedes Maschi
nenprogramm (Objektcode) enthalt ntimlich im allgemeinen viele absolute 
Adressen, die sich auf den Speicherbereich beziehen, in dem es abgelegt 
und abgearbeitet wird. Durch die Verknupfung verschieben sich diese 
Adressen mit Sicherheit, so dat3 das Programm gar nicht mehr ausfUhrbar 
ist und der Rechner wahrscheinlich abstiirzt. 

Vielleicht ware ein Aneinanderreihen von BASIC-Programemen, die im 
internen BASIC-Code gespeichert sind, bedingt sinnvoll, wenn die einzel-
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nen BASIC-Zeilen anschlief3end neu gelinkt {verbunden) werden. Aber 
dafUr gibt es andere und bessere Moglichkeiten. 

Wirklich empfehlenswert und niitzlich ist diese Methode namlich nur fiir 
Textdateien im ASCII-Code. Aus Kapitel 4,in dem wir uns mit dem Editor 
besch!iftigt haben, wissen wir, daf3 alle Informationen, die der Computer 
aufnimmt, letztlich nur in Form von ASCII-Zeichen darstellbar sind. So 
konnen Sie ein BASIC-Programm als ASCII-Datei speichern, die dann 
wieder als ganz gewohnlicher Text gelesen werden kann. Auch Maschinen
programme werden rneist zuerst im Assembler-Quellcode geschrieben, der 
noch unabh~ngig vom Speicherbereich ist und ebenfalls einen Text aus 
ASCII-Zeichen darstellt. Ganz zu schweigen von "normalen" Texten, zu de
nen auch die Zeilen gehoren, die Sie gerade lesen. Sie sind zwar der 
Rechtschreibung der deutschen Sprache, aber ansonsten keiner besonderen 
Syntax zum Zweck einer weiteren Umwandlung unterlegen. Alie derartigen 
Texte konnen Sie beliebig kombinieren und aneinanderblingen. 

Reine Textdateien, die nur aus ASCII-Zeichen bestehen, sollten immer mit 
dem ASCH-Code !AH bzw. CTRL-Z abschlief3en, was normalerweise auto
matisch von den Texteditoren durchgefiihrt wird. Beim Lesen des Textes 
wird dann immer dieses Zeichen abgefragt, um das Textende festzustellen, 
denn der letzte Record oder Block dieser Datei ist meistens nur zum Tei! 
beschrieben und enthalt noch freien Speicherplatz. 

Wenn PIP nur eine Datei kopiert, fragt es den Code I AH nicht ab, denn es 
libertrllgt immer den ganzen letzten Block, selbst wenn dieser nicht voll
stlindig belegt ist. Deshalb konnen wir beispielsweise auch COM-Dateien 
korrekt Ubertragen. Anders ist es, wenn Dateien verknUpft werden sollen, 
da in diesem Fall das genaue Ende festgestellt werden muB. Aus diesem 
Grund verbindet PIP nur Dateien, von denen es annimmt, daf3 sie ASCII
Code enthalten. Befindet sich dagegen in einem Maschinen- oder BASIC
Programm an irgendeiner Stelle der Code l AH, was durchaus wahrschein
lich ist, wird die Ubertragung an dieser Stelle abgebrochen, da PIP 
f!Hschlicherweise annimmt, eine Textdatei sei zu Ende. 

Wenn wir nun Textdateien miteinander verbinden, mUssen wir eine Ziel
datei, aber mehrere, <lurch Komma getrennte Quelldateien in der Befehls
zeile angeben. Vielleicht haben Sie noch die Textdatei PROBE.TXT, die 
wir mit dem Editor in Kapitel 4 erstellt haben, auf Ihrer Diskette. Diese 
Datei wollen wir nun dreimal aneinanderhangen und daraus eine neue Datei 
mit dem Namen PROBENEU.TXT erzeugen. Wir geben dazu folgendes 
nach dem Sternchen ein: 

PROBENEU.TXT=PROBE.TXT.PROBE.TXT,PROBE.TXT 
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Befinden sich die Zieldatei und die zu verknupf en den Dateien in ver
schiedenen Laufwerken oder aber allesamt in Laufwerk B, mi.issen wir vor 
jedem Dateinamen noch die Lauf werksangabe setzen, wie z.B.: 

A:PROBENEU.TXT=B:PROBE.TXT,B:PROBE.TXT,B:PROBE.TXT 

oder wenn verschiedene Quelldateien verwendet werden, 

A:NEUDATE!.TXT=A:DATEl.BAK,B:BRIEF.TXT,B:LAGER.DAT 

Hier befindet sich die Zieldatei NEUDA TEI.TXT und die Quelldatei 
DA TEI.BAK in Laufwerk A, wahrend die anderen beiden Quelldateien 
BRIEF.TXT und LAGER.DAT in Lauf werk B abgelegt sind. 

5.5 Datenaustausch mit anderen Peripheriegeriiten 

PIP kann Dateien nicht nur von Diskette zu Diskette ubertragen, sondern 
auch von Diskette auf Peripheriegerate und umgekehrt. 

Lassen Sie uns den Begriff Peripherie einmal etwas genauer betrachten. 
Darunter flillt jedes externe Gerlit, das an die Zentraleinheit angeschlossen 
ist, also neben der Floppy, ohne die ja CP/M gar nicht betrieben werden 
kann, auch Drucker, Bildschirm und Tastatur (Terminal) sowie andere 
Zusatzgerate wie beispielsweise Modem (einschliefilich serieller Schnitt
stelle) oder Harddisc. Fur solche Gerlite sind jedoch meist besondere Ande
rungen im BIOS erforderlich, die z.B. fUr ein Modem das mitgelieferte 
Terminal-Programm vornimmt. 

Auf all diese Gerlite kann PIP Dateien ausgeben. In einigen Flillen, z.B. 
i.iber ein Modem, k5nnen Dateien auch eingelesen und auf Diskette gespei
chert werden. Dabei handelt es sich zumeist um reine ASCII-Dateien, be
sonders wenn Text auf dem Drucker oder dem Bildschirm ausgegeben wird. 

Obwohl Ihr CPC ohnehin standardmal3ig bereits mit Bildschirm, Tastatur 
und eventuell Drucker ausgestattet ist, betrachtet PIP diese Gerate als ex
terne Peripherie. 

Um Peripheriegerate anzusteuern, benutzt PIP bestimmte Bezeichnungen 
ftir die verschiedenen Ein-/ Ausgabekantile, die sich aber von denen des 
DEVICE-Befehls (s.Kapitel 3) unterscheiden. Im einzelnen handelt es sich 
dabei um: 

CON: Konsole (Eingabe Tastatur, Ausgabe Bildschirm) 
LST: Listeinheit (meist r.mr Ansteuerung des Druckers) 
AUX: vom Benutter definierte Ein- /Ausgabeeinheit (t.B. Modem) 
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Nun konnen wir auch PIP-Befehle angeben, die anstelle einer Ein-/ Ausga
bedatei einen dieser KanlHe angibt. Den wohl haufigsten Anwendungsfall 
stellt die Ausgabe von Textdateien auf den Drucker oder auf den Bild
schirm dar. 

Sie werden sich jetzt vielleicht sagen, daB dies auch mit dem TYPE-Befehl 
erreicht werden kann, was durchaus richtig ist. Mit PIP stehen uns aber 
noch weitere VariationsmOglichkeiten zur VerfUgung, die wir in diesem 
und im nlichsten Abschnitt kennenlernen werden. 

Grundsatzlich gilt auch bei der Einbeziehung von externen Geraten die Be
fehlsfolge 

Zielgerlit = (Laufwerk:) Quelldatei 

bzw. 

(Laufwerk:) Zieldatei = Quellgerat 

d.h. es ist immer zuerst die Zieleinheit und dann, durch ein Gleichheits
zeichen getrennt, die Quelleinheit anzugeben. 

Jetzt wollen wir einmal unsere Beispieldatei PROBE.TXT auf dem Dild
schirm auflisten, wozu wir nach dem Sternchen folgendes eingeben: 

CON:=PROBE.TXT 

bzw. 

CON:=B:PROBE.TXT 

Dabei gilt der letzte Bef ehl, wenn die Datei von Laufwerk B, das nicht 
Bezugslaufwerk ist, gelesen werden soil. Hierin ist CON: (=Bildschhirm) das 
Zielger~t, das anstelle einer Zieldatei aufgefilhrt ist. 

Dasselbe wollen wir jetzt auch mit dem Drucker ausprobieren, wobei die 
Anweisungen folgendermaBen lauten: 

LST:=PROBE.TXT 

bzw. 

LST:=B:PROBE.TXT 
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Als weiteres konnen wir hier auch die Datei PROBE.TXT dreimal hinter
einander auf dem Drucker ausgeben: 

LST:=PROBE.TXT.PROBE.TXT.PROBE.TXT 

Falls wir uber den TTY-Kanai eine serielle Schnittstelle angeschlossen 
haben, konnen wir mit 

AUX:=MODEM.TXT 

die Datei MODEM.TXT uber die Schnittstelle ausgeben bzw. sie mit 

MODEM.TXT=AUX: 

i.iber dieselbe einlesen. 

Zurn Abschlul3 betrachten wir noch ein interessantes Beispiel, bei dem wir 
direkt uber die Tastatur in eine Datei schreiben. Versuchen Sie einmal fol
gendes: 

TERMINAL.TXT=CON: 

Wenn jetzt der Cursor am Anfang der nachsten Zeile erscheint, tippen Sie 
einen kurzen Text ein, wie z.B.: 

Dies ist die Datei TERMINAL.TXT. <CTRL-Z> 

Achten Sie unbedingt darauf, daf3 Sie am Schlufi CTRL-Z driicken, wo
durch das Dateiende bei Textdateien gekennzeichnet wird. Die Datei wird 
dann geschlossen und PIP wartet auf den nachsten Befehl bzw. das Bereit
schaftszeichen A> erscheint wieder auf dem Bildschirm. 

Denken Sie aber nicht, dafi diese Methode zur Textverarbeitung geeignet 
ist und das Programm ED oder einen sonstigen Texteditor Uberflussig 
macht. Sie haben hier namlich keinerlei Moglichkeit, den eingegebenen 
Text zu korrigieren, da er direkt in die Datei geschrieben wird. Aul3erdem 
mussen Sie an jedem Zeilenende die Zeichen Carriage-Return und Line
Feed von Hand eingeben, was mit der ENTER-Taste bzw. CTRL-M und 
CTRL-J geschieht. 
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5.6 Spezielle Befehle 

Wir haben nun die wichtigsten PIP-Befehle kennengelernt, die for den All
tagsgebrauch eigentlich ausreichen muBten. Es gibt aber noch eine Reihe 
von Spezialbef ehlen und Optionen, von denen einige nachfolgend vorge
steUt werden sollen. In der Zusammenfassung in Kapitel l 0 sind dann 
samtliche Befehle noch einmal auf gefUhrt. 

5.6.1 Dateiausschnitte 

Mit PIP k~nnnen Sie auch Teile einer Textdatei ubertragen. Dies funktio
niert lihnlich, als wenn Sie einen mit ED erstellten Text korrigieren m~ch
ten, denn Sie mussen ein Suchkriterium vorgeben. Die Datei wird dann von 
bzw. ab der Stelle, an der der gesuchte Begriff auftritt, ubertragen. 

Als Beispiel verwenden wir wieder unsere Datei PROBE.TXT, die wir mit 
ED erstellt haben. In ihrer ungekurzten Form hat sie folgenden lnhalt: 

Dies ist Zefle 1. 
Dies ist Zelle 2. 
Dies ist Zeile 3. 
Dies ist Zeile 4. 
Dies ist Zeile 5. 

Jetzt wollen wir diese Datei ab der Stelle auf dem Bildschirm ausgeben, an 
der der Begriff "Zeile 3." auftritt. Da dieser Begriff GroB- und Klein
buchstaben enthlilt, mussen wir zunachst einmal PIP separat starten und 
dann die Befehlszeile eingeben. Wilrden wir ihn dagegen vom CCP aus in 
der Form von PIP (Befehlszeile) suchen, wurden samtliche Zeichen des Be
griffs automatisch in GroBbuchstaben umgewandelt, wodurch er naturlich 
nicht auf gefunden werden kann. 

Starten Sie nun also PIP, falls Sie es noch nicht getan haben, und geben 
Sie, wenn das Sternchen erscheint, folgendes ein: 

CON:::::PROBE.TXT[SZei/e 3:''Zj 

Nun erscheint: 

Zeile 3. 
Dies ist Zeile 4. 
Dies ist Zeile 5. 

Im nachsten Beispiel geben wir die gleiche Datei aus, allerdings nur bis zu 
der Stelle, an der "Zeile 3." auftritt: 

CON:=PROBE.TXT[QZeile 3:''Z} 
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Dies ist Zeile 1. 
Dies ist Zeile 2. 
Dies ist Zeile 3. 
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Selbstverst:indlich k~nnten wir bier statt des Bildschirms auch eine Disket 
tendatei als Ziel angeben oder warten, bis ein bestimmter Begriff Uber ein 
Modem eingeht. Entscheidend ist jedoch nur der Inhalt der eckigen Klam
mer, den wir uns einmal genauer ansehen wollen. 

"S" bedeutet, daB die Obertragung erst dann beginnt, wenn der gesuchte 
Begriff auftritt; bei "Q" dagegen findet die Obertragung ab dem Dateian
fang statt und wird an dieser Stelle abgebrochen. Der gesuchte Begriff wird 
allerdings in beiden Hillen mit i.ibertragen, wie wir gesehen haben. 

Hinter "S" bzw. "Q" steht der gesuchte Begriff, der mit CTRL-Z ("Z) ab
geschlossen sein muf3. Fassen wir diese beiden Optionen noch einmal in 
allgemeiner Form zusammen: 

IS"BegrifC"aZ) 
IQ"BegriCf"AZJ 

Obertragung beginnt bei "Begriff" 
Obertragung bricht bei "Begriff' ab 

5.6.2 Gro.B- und Kleinschrift 

Die folgenden beiden Optionen erm6glichen eine Obertragung von Text
dateien, wobei slimtliche Buchstaben entweder in Grol3- oder in Klein
schrift umgewandelt werden. Dabei bedeutet 

IUJ 
Lj 

Umwandlung in Gro.6schrift und 
Umwandlung in Kleinschrift 

Wir wollen dies wieder mit unserer Datei PROBE.TXT ausprobieren und 
geben dazu 

CON:=PROBE.TXT[U} 

ein. Dabei erscheinen nur grol3e Buchstaben auf dem Bitdschirm: 

DIES !ST ZEILE 1. 
DIES !ST ZEILE 2. 
DIES !ST ZEILE 3. 
DIES !ST ZEILE 4. 
DIES !ST ZEILE 5. 

Mit 

CON:=PROBE.TXT( Lj 

dagegen werden alle Grol3buchstaben in kleine umgef ormt: 
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dies ist zeile 1. 
dies ist zeile 2. 
dies ist zeile 3. 
dies ist zeile 4. 
dies ist zeile 5. 

S.6 .3 Textausgabe mit Zeilennummern 

Wir haben die Moglichkeit, einen Text so zu iibertragen, daB am Anfang 
jeder Zeile eine Zeilennummer steht. Strenggenommen wird die Zeilen
nummer immer dann eingefiigt, wenn im Text ein Carriage-Return- und 
Linefeed-Zeichen auftritt. Die benotigten Optionen tauten hier: 

[NJ fiir fortlaufende Zeilennummern und 

[N2] fur fortlaufende Zeilennummern (sechsstellig mit fUhrenden Nullen) 

Auf unsere Datei PROBE.TXT bezogen erscheint infolge von 

CON:=PROBE.TXT[Nj 

folgende Bildschirmausgabe: 

1: Dies ist Zelle 1. 
2: Dies ist Zeile 2. 
3: Dies ist Zeile 3. 
4: Dies ist Zeile 4. 
5: Dies ist Zeile 5. 

Geben wir dagegen 

CON:=PROBE.TXT[N j) 

vor, erhalten wir fiihrende Nullen: 

000001 Dies ist Zeile 1. 
OOODD2 Dies ist Zeile 2. 
000003 Dies ist Zeile 3. 
000004 Dies ist Zeile 4. 
000005 Dies ist Zeile 5. 

Wir konnen auch mehrere Optionen gleichzeitig in eckiger Klammer ange
ben, wie z.B.: 

CON:=PROBE.TXT[ N2U j 

Hier wird die Datei PROBE.TXT in GroBbuchstaben und mit Zeilennum
mern einschlieBlich fUhrender Nullen auf dem Bildschirm ausgegeben. 
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S.6.4 Verify 

Sie konnen, wenn Sie Dateien von Diskette zu Diskette ubertragen, mit der 
V-Option gleichzeitig ein Verify durchfilhren. Dabei wird die Zieldatei 
normal auf Diskette geschrieben und anschlieOend i.iberprilft, ob die Ober
tragung richtig stattgefunden hat. Trat hierbei ein Fehler auf, erscheint die 
Meldung: 

VERIFY ERROR (Befehlszeile) 

Nachfolgend ein Beispiel, in dem samtliche Dateien von Laufwerk A nach 
Laufwerk B mit Verify ubertragen werden: 

B:=A:•.•rv 1 

Eine weitere Prufung konnen Sie bei Textdateien mit der Echofunktion 
(Option "E") durchfilhren. Dabei wird die Datei wlihrend des Kopierens auf 
dem Bildschirm ausgegeben. Auch hierzu ein Beispiel: 

B:=A:PROBE.TXT[ EJ 

5.6.S Kopieren geschiitzter Dateien 

Wollen Sie in eine Datei kopieren, die schreibgeschutzt ist (R/0), erfolgt 
zunlichst eine Sicherheitsabfrage: 

DEST INATION IS R/O, DELETE CY/N)? 

Nur wenn Sie hier mit "Y" (Ja) antworten, konnen Sie in die Datei schrei
ben. PIP legt nlimlich bei jedem Kopiervorgang auf Diskette zunlichst eine 
Zwischendatei (Extension $$$) an. Erst danach wird eine eventuell vorhan
dene Datei unter gleichem Namen gelOscht und die Zwischendatei 
umbenannt. 

Systemdateien werden normalerweise nicht von PIP kopiert, es sei denn, 
man gibt die R-Option an, wie z.B.: 

B:=A:GEHEIM.DAT[ R} 

S.6.6 Zusammenf assen binarer Dateien 

Aus Abschnitt 5.4 wissen wir, daf3 PIP nur solche Dateien zusammenfaf3t, 
die mit CTRL-Z ("Z) enden, was in der Regel bei Textdateien der Fall ist. 
In speziellen Anwendungsfallen kann es manchmal erforderlich sein, die 
Abfrage auf CTRL-Z aufzuheben, so dal3 die gesamte physikalische Datei
Hinge ubertragen wird. Im folgenden Beispiel werden mit der 0-0ption 
drei Binardateien zusammengefaf3t: 
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GESAMT.B!N=DATE! 1.B!N,DATEl2.B!N,DATE!3.B!N[O} 

Werden Dateien nur einzeln ubertragen, also nicht verkettet, kann man auf 
die 0-0ption verzichten, da hier keine Abfrage auf CTRL-Z stattfindet. 
Dies gilt ganz besonders for das Kopieren von COM- Dateien. 
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6 Stapelverarbeitung 

6.1 Allgemeines 

Wir haben nun einen GroJ3teil der verfUgbaren CP/M-Befehle kennenge
lernt und konnen damit schon eine ganze Menge anfangen. Je mehr wir je
doch mit CP/M arbeiten, desto Mufiger kommt es vor, daf3 wir bestimmte 
Befehlsfolgen immer wieder ausfUhren miissen, wobei wir jedesmal die Be
fehle einzeln eingeben und durch Driicken der RETURN-Taste abschlies
sen. 

Vielleicht haben Sie sich bereits die Finger wundgetippt, weil Sie immer 
und immer wieder die gleichen Befehlsfolgen eingegeben haben. Sicher war 
das eine gute 'Obung fur Sie, denn Sie wollen ja beim Studium dieses Bu
ches CP /M kennenlernen. Da Sie aber nun schon (fast) ein Profi sind, 
fragen Sie sich sicherlich zu Recht, ob man bestimmte Befehlsfolgen, die 
sich sUindig wiederholen, auch einfacher handhaben kann. 

Genau damit wollen wir uns in diesem Kapitel beschaftigen, und CP /M 
hilft uns sogar dabei. Wir lernen im folgenden namlich die Stapelverar
beitung (englisch: Batch Processing) kennen, bei der wir alle Befehle auf 
einen Stapel (Bef ehlsdatei) leg en, der dann abgearbeitet wird. 

Dieser Vorgang ist sehr einfach und leicht zu verstehen. Wir schreiben 
samtliche Bef ehle zeilenweise in eine nor male Textdatei, wie wir es bei ED 
bereits kennengelernt haben. Dann rufen wir nur noch das CP/M-Dienst
programm SUBMIT auf, das die Befehle der Reihe nach abarbeitet. 

6.2 SUBMIT 

Nun wollen wir einmal sehen, wie so etwas vor sich geht und sehen uns zur 
besseren Veranschaulichung wieder ein einfaches Beispiel an. 

Angenommen, Sie mochten das Directory der Diskette auflisten, dann die 
Datei PROBE.TXT mit einem Schreibschutz versehen und schlief31ich diese 
Datei auflisten. Die Datei PROBE.TXT batten wir bereits in Kapitel 4 an
gelegt und wollen sie hier wieder fiir unsere Beispiele verwenden. 

Diese drei Bef eh le le gen wir zunachst in einer Textdatei ab. Da sie zur 
Stapelverarbeitung dient, muJ3 ihr Name mit der Extension SUB gekenn
zeichnet sein. Deshalb geben wir der Datei den Namen LIST.SUB. 
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In Kapitel 4, in dem wir uns mit ED befaf3ten, wurden bereits verschie
dene Moglichkeiten erortert, wie eine Texdatei angelegt werden kann. 
Haben Sie beispielsweise WordStar zur VerfUgung, so konnen Sie damit die 
Datei schreiben. Da es sich jedoch nur um wenige Textzeilen handelt, wah
len wir hier den CP/M-Editor ED und geben folgendes ein: 

ED LIST.SUB 
NEW FILE 

:*I 
1 : DIR 
2: SET PROBE.TXT [RO] 
3 : TYPE PROBE.TXT 
4: <CTRL-Z> 
4 :E 

Wir haben jetzt die Datei LIST.SUB mit folgenden Bef ehlen angelegt: 

DIR 
SET PROBE.TXT CROl 
TYPE PROBE.TXT 

Sollte Ihnen die Handhabung des Editors zu kompliziert erscheinen, konnen 
Sie die gleiche Datei auch von BASIC aus erzeugen, beispielsweise mit fol
gendem Programm (fur den CPC 6128): 

10 OPENOUT "LI ST . suau 
20 PRINT #9, "DIR" 
30 PR I NT #9, "SET PROBE. TXT CROJ 11 

40 PRINT #9, "TYPE PROBE.TXT 11 

50 CLOSEOUT 

Achten Sie darauf, dal3 sich samtliche Dateien und Programme, die hier 
benotigt werden, auf einer Diskette befinden. Dabei handelt es sich, neben 
der Befehlsdatei LIST.SUB, auch um die Dateien SET.COM, TYPE.COM 
und SUBMIT.COM, die Sie gegebenenfalls von der Systemdiskette auf Ihre 
Arbeitsdiskette kopieren miissen. Verwenden Sie dazu am besten PIP. Da 
auf die Arbeitsdiskette Schreibzugriffe vorgenommen werden, darf sie auf 
keinen Fall schreibgeschiitzt sein, weder mechanisch (Riegel am Disket
tengehliuse) noch softwarema.Gig (mit SET). 

Wenn Sie jetzt 

SUBMIT LIST 

eingeben, werden samtliche Befehle ausgefi.ihrt, die in der Datei LIST.SUB 
abgelegt sind. Auf dem Bildschirm sieht dies genauso aus, als batten Sie je
den Befehl einzeln eingegeben: 



A>SUBMIT LIST 

A>OIR 
A: PROBE TXT : PROBE BAK : SUBMIT COM : LIST SUB 
A: $$$ SUB 
A>SET PROBE .TXT CRO) 

A:PROBE.TXT set to Directory (DIR), Read Only (RO) 

A>TYPE PROBE . TXT 
Dies ist Zeile 1. 
Dies ist Zeile 2. 
Dies ist Zeile 3. 
Dies ist Zeile 4. 
Dies ist Zeile 5. 

A> 
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Fiir die Stapelverarbeitung konnen Sie auch zwei Laufwerke verwenden, 
jedoch mu13 sich die SUBMIT.COM-Datei immer in Laufwerk A befinden, 
das nicht schreibgeschutzt sein darf. Aile anderen Dateien konnen sich aber 
in Laufwerk B befinden. 

Wenn beispielsweise die Befehlsdatei LIST.SUB in Laufwerk B abgelegt ist, 
mul3 der SUBMIT- Aufruf folgendermal3en aussehen: 

SUBMIT B:LIST 

Wenn SUBMIT eine Befehlsfolge abarbeitet, wird zunachst die SUB-Datei, 
in unserem Fall LIST.SUB, in eine Zwischendatei mit der Bezeichnung 
$$$.SUB kopiert, die auf derselben Diskette wie SUBMIT angelegt wird, 
also immer im Laufwerk A. Anschlie13end wird die Zwischendatei gelesen 
und jeweHs der Befehl aus ihr herausgenommen, der gerade abgearbeitet 
werden soll. Wenn slimtliche Befehle ausgefilhrt sind, ist die Zwischendatei 
leer und wird automatisch wieder geloscht. 

Da unsere Befehlsdatei auch den DIR-Befehl enthalt, erscheint selbstver
standlich die $$$.SUB-Datei auch im Directory, wie aus der Auflistung er
sichtlich ist. 

Zusatzlich bietet SUBMIT noch die Moglichkeit, Variablen bzw. Parameter 
an die Befehlsdatei zu ilbergeben. Dadurch wird ein noch komfortableres 
Arbeiten ermoglicht. 

Unsere Befehlsdatei enthtilt zwei Zeilen, 'in denen der Dateiname 
PROBE.TXT vorkommt. Wenn wir nun die gleichen Bef eh le mit einer an
deren Datei ausfiihren wollen, mii/3ten wir die Befehlsdatei jedesmal lin
dern. Dies konnen wir dadurch umgehen, da13 wir fiir den Dateinamen eine 
Variable einsetzen. Die Befehlsdatei LIST.SUB sahe in diesem Fall so aus: 
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DIR 
SET $1 CROl 
TYPE $1 

Anstelle des Dateinamens haben wir hier "$1" angegeben, was dem ersten 
ubergebenden Parameter entspricht. Weitere Parameter wtiren entsprechend 
mit "$2", "$3" usw. gekennzeichnet. Wir ubergeben bier aber nur einen Pa
rameter, fUr den wir den Dateinamen PROBE.TXT setzen. Dann lautet der 
SUBMIT-Befehlsaufruf folgendermaf3en: 

SUBMIT LIST PROBE.TXT 

Soll die Befehlsdatei beispielsweise nicht mit PROBE.TXT, sondern mit 
LAGER.DAT abgearbeitet werden, muf3ten wir folgende Bef ehlszeile 
eingeben: 

SUBMIT LIST LAGER.DAT 

Wenn wir nun nicht nur einen, sondern mehrere Parameter an die Befehls
datei tibergeben, die darin mit $1, $2, $3 usw. gekennzeichnet sind, werden 
die Parameter in der SUBMIT-Befehlszeile der Reihe nach aneinander
gefilgt: 

SUBMIT SUB- Datei Parameter I Parameter 2 Parameter 3 ... 

Hier ein weiteres Beispiel: Angenommen, wir wollen die Date ien 
PROBE.TXT, LISTE.TXT und BRIEF.TXT in BAK-Dateien umbenennen, 
ohne den REN-Befehl dreimal hintereinander aufrufen zu mtissen. Dazu 
legen wir folgende Befehlsdatei unter dem Namen NEUNAME.SUB an: 

REN $1.BAK=S1.TXT 
REN $2.BAK=$2.TXT 
REN S3.BAK=$3.TXT 

Als Variable dient hier nur der Dateiname ohne Extension, da diese bereits 
in der Befehlsdatei angegeben ist. Die Umbenennung der drei Dateien fin
det nun mit folgendem SUBMIT-Befehl statt: 

SUBMIT NEUNAME PROBE LISTE BRIEF 

Wir k~nnten auch fi.ir die jeweilige Extension eine Variable angeben, wobei 
TXT gleich "$4" und BAK gleich "$5" entspricht. Die Bef ehlsdatei sahe 
dann so aus: 

REN $1.$5: $1.$4 
REN S2.S5•S2.S4 
REN S3.S5=S3.$4 

Sie muf3 mit folge ndem SUBMIT-Befehl aufgerufen werde n: 
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SUBMIT NEUNAME PROBE LISTE BRIEF TXT BAK 

Was geschieht nun aber, wenn beispielsweise SUBMIT eine Zwischendatei 
umbenennen soll, deren Dateiname ebenfalls das Dollarzeichen enthtilt? Die 
Antwort ist einfach, denn vor jedes Dollarzeichen wird ein weiteres gesetzt. 
Auch hierzu ein Beispiel, in dem die Befehlsdatei NEUNAME.SUB folgen
de Zeile enthalt: 

REN S1.TXT=S1.SS$$$$ 

SUBMIT wird jetzt beispielsweise so aufgerufen: 

SUBMIT NEUNAME LAGER 

In diesem Fall wird die Zwischendatei LAGER.$$$ in LAGER.TXT umbe
nannt. Die sechs Dollarzeichen, die in der Bef ehlsdatei stehen, entsprechen 
in Wirklichkeit nur den drei Zeichen fur die Extension $$$. 

GrundslHzlich kOnnen Sie auf diese Weise jeden Parameter an die Bef ehls
datei i.ibergeben. Achten Sie aber darauf, daO die Parameter selbst keine 
Leerzeichen enthalten, die beim SUBMIT-Aufruf als Trennzeichen inter
pretiert werden. Umgekehrt kann eine SUBMIT-Zeile nur richtig abgear
beitet werden, wenn die einzelnen Parameter durch Leerzeichen getrennt 
sind. 

6.3 Obergabe von Parametern an Programme 

Mit der bisher behandelten Befehlsdatei konnten wir immer nur Parameter 
an die eigentliche Befehlszeile Ubergeben, niemals aber an andere Pro
gramme, die durch die Bef ehlsdatei auf geruf en werden. 

Angenommen, wir ruf en den Editor ED mit einem bestimmten Dateinamen 
auf, eine Aufgabe, die wir durchaus mit SUBMIT durchfiihren k<}nnten. 
Das Arbeiten mit ED ist aber erst dann sinnvoll, wenn wir nach dem Auf
ruf weitere Anweisungen an den Editor ubergeben, die z.B. Zeilen l~schen 
oder einfUgen. Mit einem einfachen SUBMIT-Befehl ist dies jedenfalls 
nicht mOglich. 

Weitere F!ille dieser Art finden wir bei PIP oder beim Debugger SID vor, 
die ebenfalls erst nach dem Auf ruf Bef eh le entgegennehmen. 

Sie wollen z.B. wiederholt mit PIP verschiedene Kopiervorg!inge durchfoh
ren, ohne dabei jedesmal die Bef eh le einzeln auf ruf en zu mussen. Die fol
gende Befehlsdatei KOPIE.SUB kopiert mit Hilfe von PIP eine BAK-Text-



114 Stapelverarbeitung 

datei im Bezugslaufwerk in eine TXT-Datei um, die anschlieBend iiber den 
Bildschirm und Ober den Drucker ausgegeben werden soil: 

PIP 
<$1. TXT=$1.BAK 
<CON:=S1.TXT 
<LST:=t1.TXT 
< 

In der ersten Zeile wird das Programm PIP normal aufgerufen, so dal3 es 
sich jetzt im Bef ehlsmodus befindet. Normalerweise steht nun der Cursor 
hinter dem Sternchen und wartet auf die Eingabe von Befehlen. 

Zur Ubergabe der einzelnen PIP- Befehle setzen wir an den Zeilenanfang 
das Zeichen "<" und geben dann den Befehl normal ein. Da PIP durch ein
faches Driicken der RETURN-Taste wieder verlassen wird, steht in der 
letzten Zeile lediglich "<", was diesem Vorgang en tspricht. 

Nun wollen wir die Befehlsdatei ausfUhren und geben fi.ir "$1" wieder un
sere Textdatei PROBE.TXT an, hier jedoch ohne Extension, da diese be
reits in der Befehlsdatei beri.icksichtigt ist. Der Aufruf mit SUBMIT sieht 
dann folgenderma13en aus: 

SUBMIT KOPIE PROBE 

SelbstversHindlich batten wir auch bei dieser Anwendung mehrere Parame
ter i.ibergeben konnen. Auf diese Weise kann man z.B. ED aufrufen und 
sich die Befehlsdatei selbst verandern lassen, indem einzelne Zeilen geloscht 
oder neu eingefi.igt werden. Beim Debugger SID, den wir noch kennenler
nen werden, konnten wir sogar so weit gehen, daJ3 wir ein Maschinenpro
gramm (COM-Datei) oder das CP/ M-Betriebssystem wlihrend der Ausfi.ih
rung der Befehlsdatei verlindern. Sie sehen, da13 Ihrer Phantasie dabei kaum 
Grenzen gesetzt sind. 

6.4 Die Datei PROFILE.SUB 

Wenn das CP /M Plus-Betriebssystem geladen und initialisiert wird, fragt es 
automatisch das Directory nach einer PROFILE.SUB-Datei ab. 1st diese 
vorhanden, wird sie ausgefi.ihrt, ohne daJ3 der Benutzer etwas dazu beitra
gen mu13. 

Eine PROFILE-SUB-Datei unterHegt den gleichen Regeln wie SUBMIT
Dateien, d.h. sie konnen eine beliebige Anzahl von Bef ehlszeilen enthalten. 
Nur eine Ubergabe von Parametern findet hier nicht statt. Dies wlire aber 
auch nicht sinnvoll, da die Parameter vorher angegeben werden mUJ3ten. 
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A uf der Systemdiskette des CPC 6128 ist bereits eine solche Datei abgelegt, 
allerdings nicht unter dem Namen PROFILE.SUB, sondern unter PRO
FILE.ENG. Da sie aber nicht die Extension SUB, sondern ENG enth!ilt, 
wird sie beim CP/M-Start nicht abgearbeitet. 

Wenn wir dennoch die Ausfilhrung dieser Datei wunschen, mussen wir sie 
zun!ichst mit REN umbenennen: 

REN PROFILE.SUB=PROF!LE.ENG 

Jetzt schauen wir uns einmal an, was diese Datei an Befehlen enthlHt. Dazu 
geben wir 

TYPE PROFILE.SUB 

ein und erhalten: 

SETKEYS KEYS .CCP 
LANGUAGE 3 

Den SETKEYS-Befehl hatten wir bereits in Kapitel 3 kennengelernt. Er 
dient zur Neubelegung der Tastatur, wobei die einzelnen Tastenwerte in 
einer zust\tzlichen Textdatei enthalten sein mussen. Hier ist es die Datei 
KEYS.CCP, die ein komfortableres Arbeiten mit den Editiertasten in der 
CP/ M-Befehlszeile ermoglicht. 

Der zweite angegebene Befehl lautet LANGUAGE 3. Er schaltet auf den 
britischen Zeichensatz um, der sich nur geringfOgig von dem amerikani
schen unterscheidet. 

Wir haben nun die M~glichkeit, die PROFILE.SUB-Datei in dieser Form 
zu Ubernehmen, sie zu erweitern oder neu zu schreiben. Mit einem Text
editor k()nnten wir uns beispielsweise fo lgende PROFILE.SUB-Datei erstel
len: 

SETKEYS KEYS.CCP 
SETKEYS DEUTSCH.KEY 
LANGUAGE 2 
PALETTE 8, 60 
DATE SET 

Nach dem Systemstart werden nun automatisch sowohl die Editiertasten als 
auch die Tasten fOr die deutschen Sonderzeichen (DEUTSCH.KEY, siehe 
Kapitel 3) definiert. Anschliel3end schaltet LANGUAGE 2 auf den deut
schen Zeichensatz um, und PALETTE 8, 60 erzeugt gelbe Schrift auf 
rotem Hintergrund. Schliel3lich fragt DA TE SET noch nach dem Tagesda
tum und der Uhrzeit und stellt die interne Uhr ein. DA TE SET ist eine 
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Sonderform des DATE-Befehls und ist besonders gut fUr Befehlsdateien 
geeignet. 

Auch die Systemdiskette des JOYCE enthalt eine PROFILE.SUB-Datei, die 
hier jedoch unter dem Namen PROFILE.GER abgelegt ist und zur AusfUh
rung entsprechend umbenannt werden mu3. Wenn wir diese Datei mit 
TYPE auflisten, erhalten wir: 

SETDEF M:,* CORDER = (SUB,COM) TEMPORARY = M:J 
PIP 
<M:=BASIC . COM[OJ 
<M: =DIR .COM (OJ 
<M:=ERASE.COM(Ol 
<M:=PAPER.COM[O] 
<M:=PIP .COM COJ 
<H:=RENAME.COM(O] 
<M:=SHDW.COH (OJ 
<M:=SUBMIT.COHCOJ 
<M: =TYPE. COM [OJ 
< 

Hier wird also eine ganze Reihe von COM-Dateien mittels PIP von Lauf
werk A in das virtuelle Laufwerk M kopiert. Sie werden sich jetzt fragen, 
wozu dies gut sein soil, denn diese Dateien befinden sich ja ohnehin auf 
der Systemdiskette. 

Die Antwort finden wir in der ersten Zeile mit dem SETDEF-Befehl, der 
einen bestimmten Suchpfad zum Auffinden von Dateien festlegt. In der 
Bef ehlszeile sind insgesamt drei Optionen hintereinander angegeben, die 
auch jeweils einzeln hatten erteilt werden konnen. Deshalb wollen wir sie 
jetzt als Einzelanweisungen behandeln, d.h. jeweils unter Angabe von 
SETDEF: 

SETDEF M :,* 

Hiermit sucht CP/M Plus eine angegebene Datei zuerst in Laufwerk M, 
selbst wenn die Bezeichnung "M" nicht angegeben wurde. Wird die Datei 
nicht gefunden, wird die Suche im Bezugslaufwerk (normalerweise "A") 
fortgesetzt. Der nachste Bef eh! 

SETDEF [ORDER= (SUB.COM)] 

la3t zuerst nach SUB-Dateien (BefehJs-bzw. Stapel-Dateien) suchen. Wird 
keine SUB-Datei gefunden, wird die Suche nach einer COM-Datei fortge
setzt. Falls Sie z.B. 

Bl LANZ 
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eingeben, sucht CP/M Plus zuerst nach einer Befehlsdatei BILANZ.SUB, 
um diese auszufiihren. 1st diese Datei jedoch nicht vorhanden, wird BI
LANZ.COM gesucht und ausgefiihrt. 

Schliel3lich bestimmt 

SETDEF [TEMPORARY= M:j 

das virtuelle Laufwerk M als Laufwerk fUr temporlire Dateien. Dies sind 
beispielsweise Zwischendateien, die vorUbergehend von PIP oder SUBMIT
bzw. PROFILE.SUB-Dateien erzeugt, nach Abarbeitung des jeweiligen 
Bef eh ls aber wieder geloscht werden. 

Wurde nun die PROFILE.SUB-Datei des JOYCE ausgeflihrt und rufen Sie 
eine der kopierten Dateien auf, so sucht CP/M Plus sie zuerst im Lauf
werk M. Nehmen wir ein Beispiel: Angenommen, Sie legen in Laufwerk A 
eine Diskette ein, die nicht das Programm PIP enthlilt, wenn Sie es auf
rufen. Normalerweise erscheint dann die Meldung: 

PIP? 

CP/M kann also diesen Aufrufbefehl nicht verstehen. Statt <lessen wird zu
nlichst in Lauf werk "M" eine Datei PIP.SUB gesucht, und da diese nicht 
vorhanden ist, anschliel3end die Datei PIP.COM. Wenn Sie nun mit PIP 
Dateien kopieren, werden eventuell angelegte Zwischendateien, deren Na
men meist $-Zeichen enthalten, ebenfalls in Laufwerk M abgelegt und 
spater wieder geloscht. 

Der SETDEF-Befehl ist besonders fUr den JOYCE geeignet, um einen 
moglichst grol3en Nutzen aus dem virtuellen Laufwerk M zu ziehen. 
Selbstverstandlich steht dieser Befehl auch fUr den CPC 6128 zur 
Verfi.igung, jedoch mi.il3te man hier mit einem echten Laufwerk arbeiten. 
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7 Debugging 

Die Oberschrift dieses Kapitels wird Sie vielleicht iiberraschen, besonders 
dann, wenn Sie sich unter Debugging nichts vorstellen konnen. Debugging 
ist aber durchaus nichts Ungewohnliches in der Computerwelt und dient 
zur Fehlersuche oder -beseitigung. 

Debugging kommt von dem englischen Wort "Bug" (Ktifer, Wanze, Motte). 
Sie werden sich jetzt sicher fragen, was eine Fehlersuche mit Insekten zu 
tun hat. Dafur gibt es eine ganz einfache ErkHirung, jedenfalls wenn man 
der folgenden iiberlieferten Legende Glauben schenken darf. 

In ihrer Anfangszeit waren die Computer, anders als heute, noch riesig 
groO, so daO sie ganze Rliume oder sogar Hliuser fiillten. Damals enthielten 
sie nicht etwa die kleinen ICs, wie heute, sondern Relais, die fiir jede In
formationseinheit (Bit) einen Stromkreis off neten oder schlossen. 

Eines Tages trat bei einer solchen Computeranlage eine Storung auf. Als 
man der Sache auf den Grund ging und die unzlihligen Relais auf ilue 
Funktionstiichtigkeit bin i.iberpri.ifte, fand man heraus, dall sich in einem 
Relais eine Motte eingeklemmt hatte, die die ganze Anlage zum Erliegen 
gebracht hatte. 

An diesem Tag wurde der Begriff Debugging geboren, der sich seitdem 
aber nicht nur auf Relais bezieht. Heute ist ein Debugger meist ein Hilfs
programm, das man einsetzt, wenn in einem Programm "der Wurm drin 
sitzt". Mit einem Debugger kann man Speicherbereiche in hexadezimaler 
Schreibweise auflisten und lindern. H11ufig bietet er aber noch weitere 
Moglichkeiten, wie beispielsweise Speicherbereiche verschieben oder mit 
einem konstanten Wert fi.illen. 

Auch fUr CP/M gibt es einen solchen Debugger, der sich unter dem Namen 
SID.COM auf lhrer Systemdiskette befindet. Mit ihm werden wir uns in 
diesem Kapitel noch eingehend befassen. 

7.1 DUMP 
Die einfachste Moglichkeit, eine Datei in hexadezimaler Schreibweise zu 
betrachten, bietet das DUMP-Programm. Wir wollen es jetzt anhand unse
rer in Kapitel 4 angelegten Datei PROBE.TXT einmal ausprobieren. 
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\Venn Sie nur ein Laufwerk zur Verftigung haben, miissen Sie d ie 
DUMP.COM-Datei erst auf die Diskette kopieren, die auch PROBE.TXT 
enthalt. Der Programmauf ruf findet dann mit 

DUMP PROBE.TXT 

statt, d.h. Sie mi.issen hinter DUMP noch den Namen der Datei angeben, 
die Sie listen mochten. 

Bei zwei Laufwerken legen Sie am besten die Systemdiskette in Laufwerk 
A und die Diskette, die PROBE.TXT entMilt, in Laufwerk B. Sie konnen 
auch hier wieder zwischen beiden Laufwerken umschalten, falls Sie nur 
eines zur Verfi.igung haben. Jetzt starten Sie DUMP mit 

DUMP B:PROBE.TXT 

In beiden Hillen erhalten Sie daraufhin die nachfolgende Auflistung: 

0000: 44 69 6S 73 20 69 73 74 20 SA 6S 69 6C 6S 20 31 Dies ist Zelle 1 
0010: 2E OD DA 44 69 6S 73 20 69 73 74 20 SA 6S 69 6C ••• Dies ist Zell 
0020: 6S 2D 32 2E OD OA 44 69 6S 73 20 69 73 74 20 SA e 2 ••• Dies ist Z 
0030 : 6S 69 6C 6S 20 33 2E OD DA 44 69 6S 73 20 69 73 eile 3 ••• Dies is 
D040: 74 2D SA 6S 69 6C 6S 20 34 2E OD OA 44 69 6S 73 t Zeile 4 .•. Dies 
OOSO: 20 69 73 74 20 SA 6S 69 6C 6S 2D 3S 2E OD OA 1A ist Zeile S . •• • 
D060: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A •••••••• ••...... 
OD7D: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A •......... .•..•• 

Wenn Sie sich bisher noch wenig in die Innereien Ihres Computers beschtif
tigt haben, werden Ihnen diese Zeichen auch nicht allzuviel sagen. Trotz
dem wollen wir sie uns einmal n!iher ansehen. 

PROBE.TXT ist eine reine Textdatei, die im ASCII-Code abgelegt ist. Des
halb bestehen die Zeichen, die wir hier sehen, aus reinem ASCII-Code. 
Auf der rechten Seite erscheint der Text auJ3erdem in lesbarer Form, denn 
alle HEX-Zeichen, die einem lesbaren ASCII-Code entsprechen, werden 
automatisch in Klartext umgewandelt, wAhrend andere lediglich als Punkt 
erscheinen. 

In jeder Zeile werden insgesamt 16 Bytes bzw. ASCil-Zeichen dargestellt, 
wobei der vierstellige Wert am Zeilenanfang die relative Position zum 
Dateianfang angibt. Somit beginnt die erste Zeile mil OOOOH (0 dez.), die 
zweite mit OOIOH (16 dez.) usw. 

Wir erinnern uns, daB die erste Textzeile in der Datei PROBE.TXT folgen
dermaJ3en lautete: 

Dies ist Zeile 1. 
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Das bestiitigt auch die Auflistung der ASCII-Zeichen. Trotzdem wollen wir 
jetzt einmal die ersten vier Bytes der Datei genauer untersuchen, wozu wir 
die ASCil-Code-Tabelle im Anhang zu Hilfe nehmen. Bei richtiger Vorge
hensweise finden wir dabei folgendes heraus: 

Hex. Dez. ASCII ·Zeichen 

1. Zeichen 44 68 D 
2. Zeichen 69 105 i 
3 . Zeichen 65 101 e 
4. Zeichen 73 115 s 

Wir erhalten tats11chlich das Wort "Dies". Das Spiel kOnnten wir beliebig 
fortsetzen, um den gesamten Text der Datei lesbar zu machen, aber darauf 
wollen wir hier verzichten. Dennoch interessieren uns noch einige Sonder
zeichen, die in jeder Textdatei immer wieder vorkommen. 

Wenn wir den aufgelisteten ASCII-Code zeichenweise untersuchen, fiillt uns 
mehrfach die Zeichenfolge OD OA auf, erstmals an der Position l IH in der 
zweiten Zeile. Dabei bedeuten 

Hex. Dez . 

OD 
OA 

13 
10 

Carriage Return (llagenrucklauf) 
Line·Feed (Zeilenvorschub) 

Mit diesen Zeichen wird eine Textzeile abgeschlossen und eine neue einge
leitet. Wenn der Computer diese Zeichen liest, setzt er den Cursor an den 
An fang der n!ichsten Zeile. Ahnliches geschieht auch beim Drucker, bei 
dem das Papier um eine Zeile hochgeschoben und der Druckkopf am Zei
lenanfang positioniert wird. 

Da DUMP nicht die logische, sondern die physikalische Dateil!inge liest 
und anzeigt, werden immer nur ganze Records (128 Byte) ausgegeben. Dies 
ist au ch in unserem Beispiel der Fall. Dabei nillt uns auf, daf3 die letzten 
Bytes des Records nicht belegt sind und alle das Dateiende-Zeichen 1 AH 
(26 dez., CTRL-Z) enthalten. 

Yorn Arbeiten mit dem Editor wissen wir, daB jeder Text mit diesem Zei
chen abgeschlossen werden muf3, und daB eine Textdatei solange eingelesen 
wird, bis das Dateiende-Zeichen auftritt. 

Theoretisch wiir<le hier ein 1 A-Zeichen durchaus genOgen; CP / M follt je
doch die Bytes des letzten Records, die nicht belegt sind, mit diesem 
Zeichen auf. 

Mit DUMP k~nnen Sie jedoch nicht nur ASCII-Dateien, sondern auch be
liebige andere Dateien im Hexcode auflisten. Versuchen Sie es doch einmal 
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mit einer COM-Datei, z.B. mit PIP.COM. Solche Dateien bestehen zumeist 
aus einer Mischung aus Maschinen- und ASCII-Code, denn slimtliche aus
zugebenden Meldungen sind auch hier im ASCII-Code abgelegt. Die nicht 
belegten Bytes des letzten Records enthalten dabei meist 00-Zeichen. 

Mit DUMP konnen Sie den lnhalt von Dateien zwar ansehen, aber leider 
nicht verlindern. Das ist nur mit SID moglich, wie wir noch sehen werden. 

7.2 SID 

SID ist ein universelles Debugging-Programm, mit dem man Speicherinhalte 
auflisten, lindern oder sogar in mnemonischer Form (Assembler-Quelltext) 
ausgeben kann. SID ist ein Standard-CP/M-Programm, das sich auf der 
mitgelieferten Systemdiskette befindet. 

7.2.1 SID laden 

SID kann, ahnlich wie PIP, auf zweierlei Weise geladen und aktiviert wer
den. Wir wollen dies wieder anhand unserer Beispieldatei PROBE.TXT aus
probieren. Geben Sie jetzt 

SID PROBE.TXT 

ein, wenn sich SID auf der gleichen Diskette wie PROBE.TXT befindet 
oder 

SID B:PROBE.TXT 

wenn SID in Laufwerk A (z.B. auf der Systemdiskette) und PROBE.TXT in 
Lauf werk B abgelegt ist. 

SID meldet sich jetzt mit: 

CP/M 3 SID . Version 3.0 
NEXT MSZE PC ENO 
0180 0180 0100 OAFF 
# 

Die Datei PROBE.TXT wurde zusammen mit SID in den Speicher geladen 
und ist jetzt zwischen Adresse PC (OIOOH) und NEXT (0180H) abgelegt. 
Diese beiden Werte sollten wir uns unbedingt merken (am besten notieren!), 
wenn wir die gelinderte Datei sp!iter wieder auf Diskette schreiben wollen. 
In diesem Fall dUrf en wir ab er au ch nicht vergessen, vorher das SA VE
Programm (siehe unten) auszufUhren. Als weiteres geben MSZE die Grol3e 
der llingsten im Speicher befindlichen Datei (hier identsch mit NEXT) und 
END die TPA-Obergrenze an. 
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Als Alternative k6nnen wir SID und die zu bearbeitende Datei auch separat 
laden. Dazu geben wir zuniichst 

SID 

ein, worauf sich SID mit 

CP/H 3 SID . Version 3.0 
# 

meldet. Das Ziffernkreuz (#) bedeutet, wie auch schon im obigen Fall, dafi 
SID zur Aufnahme von Befehlen bereit ist. Jetzt legen wir die Diskette mit 
der zu untersuchenden Datei (in unserem Fall wieder PROBE.TXT) ins 
Laufwerk und geben dann 

R PROBE.TXT 

ein, worauf die Datei PROBE.TXT geladen wird. Schlientich erscheint, wie 
bereits oben: 

NEXT HSZE PC ENO 
0180 0180 0100 OAFF 
# 

Normalerweise legt SID die Dateien ab Adresse 1 OOH, dem Beginn des 
TPA, ab. Dies ist auch die Anfangsadresse, an die samtliche COM-Dateien 
automatisch geladen werden. Auch wir wollen fur den Normalfall diese 
Adresse beibehalten, solange wir mit SID arbeiten. 

Hinter "R" und Dateiname konnen wir aber noch einen Parameter als Ver
satz angeben, wenn wir eine andere Ladeadresse als l OOH wunschen. So 
!!id t beispielsweise 

R PROBE.TXT 1000 

die Datei PROBE.TXT mit einem Versatz von JOOOH, d.h. ab Adresse 
OIOOH+IOOOH=l IOOH. Auf diese Weise k6nnen wir verschiedene Dateien 
gleichzeitig im Speicher ablegen und eventuell mischen. 

7.2.2 SAVE 

SA VE ist ein Dienstprogramm, das beliebige Speicherinhalte als Datei auf 
Diskette schreibt. Im Gegensatz zu CP/M 2.2, wo SA VE ein residenter Be
feh l ist, wird unter CP/M Plus eine Datei SA VE.COM ausgefiihrt. Dabei 
unterscheidet sich die Arbeitsweise von SA VE erheblich von der unter 
CP/ M 2.2. 
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SA VE steht in engem Zusammenhang mit dem Debugger-Programm SID. 
Wenn Sie namlich eine Datei mit SID bearbeitet haben, konnen Sie sie mit 
SA VE wieder auf Diskette schreiben. Beachten Sie aber dazu den folgenden 
wichtigen Hinweis: 

SA VE ist immer vor dem Aufruf von SID auszufiihren! 

Wenn Sie dies vergessen, konnen Sie unter Umstanden Ihre geanderte Datei 
nicht wieder auf Diskette schreiben. Fuhren Sie namlich SA VE aus, wenn 
sich eine andere Datei im Speicher befindet, wird ein Teil des TPA Uber
schrieben und die Datei dabei zerstort. Zwar entfallt bei SA VE die um
standliche Berechnung der Speicherinhalte in Pages (256 Byte), wie bei der 
CP /M 2.2- Version, doch fiihrt die Nichtbeachtung der Regel leicht zu 
nicht unerheblichen Verlusten: wenn muhsam bearbeitete Dateien durch 
'Oberschreiben verloren gehen. 

Bevor Sie also mit SID arbeiten, geben Sie zunachst 

SAVE 

ein. Dabei geschieht nach aul3en gar nichts, denn SA VE wird hierdurch in 
den oberen Speicherbereich des TPA verschoben. Daraufhin erscheint le
diglich wieder das Bereitschaftszeichen (Prompt). 

Nun erst geben Sie 

SID 

ein, entweder mit oder ohne Dateiname, worauf Sie Ihre Datei normal be
arbeiten konnen. Im Anschluf3 daran geben Sie 

GO (Null, nicht Buchstabe "0") 

ein, und SA VE meldet sich folgenderma3en: 

CP/M 3 SAVE · Version 3.0 
Enter file (type RETURN to exit): 
Beginning hex address 
Ending hex address 

Nach der Bereitschaftsmeldung werden Sie aufgefordert, den Dateinamen 
mit Extension anzugeben, unter dem der Speicherinhalt abgelegt werden 
soil. Anschlie13end ist die Anfangs- und Endadresse dieses Bereichs in 
hexadezimaler Form einzugeben. 
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Damit Sie nicht versehentlich vergessen, SA VE rechtzeitig zu laden, k~nnen 
Sie sich beispielsweise unter dem Namen DEBUG.SUB eine SUBMIT-Datei 
(siehe Kapitel 6) anlegen, die folgende Bef ehlszeilen enthlilt: 

SAVE 
SID 

Wenn Sie jetzt 

SUBMIT DEBUG 

ausfilhren, wird SA VE automatisch geladen, ohne daB Sie sich darum kiim
mern mUssen. 

Sie k~nnen aber das ganze Risiko mit SA VE umgehen, indem Sie vom SID
Bef ehlsmodus aus 

W Dateiname,Anfangsadresse,Endadresse 

(Adressen hexadezimal) eingeben. So legt z.B. 

W ABC.DEF,1200.2000 

den Speicherinhalt zwischen 1200H und 2000H unter dem Dateinamen 
ABC.DEF auf Diskette ab. 

7 .2.3 Speicher ansehen 

Ebenso wie mit DUMP k~nnen wir auch mit SID den Datei- Inhalt in hexa
dezimaler Schreibweise ansehen, allerdings in einer etwas anderen Form. 
SID liest nicht die Datei und listet sie gleichzeitig, sondern kann nur den 
Speicherinhalt listen. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Speicher eine Datei 
abgelegt ist oder nicht. 

Wenn wir nun eine Datei ansehen, mUssen wir den Speicherbereich ab 
IOOH listen, nlimlich ab der Stelle, an die SID normalerweise Dateien ab
legt, wenn beim Laden kein Versatz angegeben ist. Dies wollen wir wieder 
mit unserer Datei PROBE.TXT ausprobieren. 

Zuntlchst miissen wir SID und PROBE.TXT nach einer der oben gezeigten 
Methoden laden. Ist das geschehen, erscheint das Ziffernkreuz (#) zur wei
teren Bef ehlseingabe. Wenn wir jetzt 

D 

eingeben, werden die ersten 12 Zeilen mit je 16 Byte ab Adresse JOOH ge
listet: 
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0100: 44 69 6S 73 20 69 73 74 20 SA 6S 69 6C 6S 20 31 Dies ist Zeile 1 
0110: 2E OD OA 44 69 6S 73 20 69 73 74 20 SA 6S 69 6C ••• Dies ist Zeil 
0120: 6S 20 32 2E OD OA 44 69 6S 73 20 69 73 74 20 SA e 2 •.• 0ies ist Z 
0130: 6S 69 6C 6S 20 33 2E OD OA 44 69 65 73 20 69 73 eile 3 ••• Dies is 
0140: 74 20 SA 6S 69 6C 6S 20 34 2E OD OA 44 69 65 73 t Zeile 4 ••• Dies 
01SO: 20 69 73 74 20 SA 6S 69 6C 65 20 3S 2E OD OA 1A ist Zeile s .... 
0160: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A ••••••..• . .. . ..• 
0170: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A ••.•••••. . •...•• 
0180: 1A 84 12 13 C3 69 01 D1 2E 00 E9 2A EC 01 22 E7 •• •• • i. .. .. * .. "· 
0190: 08 23 22 ED 08 3A EB 01 32 DS OA 32 EA OF 32 F4 .#11 •• : •• 2 .• 2 .• 2. 
01AO: 10 C3 30 01 SF 1E C9 11 00 00 OE 12 CD 05 00 32 •• = ........... 2 
01BO: SF 1E C9 21 68 1E 70 2B 71 2A 67 1E EB OE 13 CD _ .• ! h. p+q*g ••••• 

Wir erhalten die gleiche Auflistung wie mjt DUMP, nur mit anderen 
Adressenangaben. Auch hier werden samtliche Bytes angegeben, soweit 
moglich. Aul3erdem sind sie rechts noch als ASCII-Zeichen zu sehen. Des
halb erkennen wir auch sofort, wo Text abgelegt ist und wo nicht. FUr alle 
Zeichen, die keinem listbaren ASCII-Code entsprechen, erscheint ein 
Pun kt. 

Da unsere Datei PROBE.TXT nur wenige Zeichen umfal3t, wird auch noch 
Speicher angezeigt, der nicht mehr zu PROBE.TXT gehOrt. Aus diesem 
Grund interessieren uns alle Adressen, die grol3er als 180H sind, in diesem 
Fall nicht mehr. 

Anders ist es, wenn wir eine Datei ansehen wollen, die mehr Speicherplatz 
belegt. Reichen namlich die ersten 12 Zeilen nicht aus, geben wir nochmals 
"D" ein, worauf die nachsten 12 Zeilen erscheinen, usw. 

Wir kOnnen auch eine Speicheradresse vorgeben, ab der 12 Zeilen gelistet 
werden sollen, z.B.: 

D2800 

Hier erfolgt die Speicherauflistung ab Adresse 2800H. Es besteht auch die 
Moglichkeit, eine Anfangs- und Endadresse vorzugeben, wie im folgenden 
Beispiel: 

D/800,1980 

In diesem Fall wird der Speicher von Adresse l 800H bis 1980H angezeigt. 

7 .2.4 Speicher andern 

Als nachstes wollen wir unsere Datei PROBE.TXT einmal mit SID andern. 
Am Anfang steht der ASCII-Code fUr "Dies", den wir jetzt durch den Code 
fiir "Hier" ersetzen wollen. Da die Begriff e "Dies" und "Hier" jeweils vier 
Zeichen umfassen, bereitet uns die Anderung keine Schwierigkeit. 
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Wir suchen uns zunlichst die Codes fur "Hier" aus der ASCII-Code-Tabelle 
heraus und geben dann 

SJOO 

ein, denn wir wollen den Speicher ja ab Adresse IOOH lindern. Daraufhin 
erscheint die jeweilige Adresse mit dem Inhalt der Speicherzelle. Wollen 
wir den lnhalt belassen, drucken wir die RETURN-Taste, worauf der In
halt der nachsten Zelle erscheint. Soll der Inhalt jedoch verandert werden, 
schreiben wir den neuen Code einfach daneben und driicken erst dann die 
RETURN-Taste. Durch Eingabe eines Punktes kehren wir wieder in den 
SID-Befehlsmodus zuriick. Wenn Sie nun "Dies" durch "Hier" richtig ausge
tauscht haben , mu/3 auf dem Bildschirm folgendes stehen: 

#S100 
0100 44 48 
0101 69 
0102 65 
0103 73 72 
0104 20 • 

Eigentlich mul3ten wir hier nur das erste und das letzte Zeichen andern, da 
beide Begriff e in der Mitte zufallig "ie" enthalten. Deshalb haben wir das 
zweite und dritte Zeichen iibergangen, indem wir die RETURN-Taste 
druckten. Wir hlitten aber ebenso gut die Zeichen neu eingeben konnen. 

Jetzt kontrollieren wir, ob wir die Begriffe richtig ausgetauscht haben, in
dem wir nochmals mit 

DJOO 

den Speicher auflisten und uns rechts die Textzeichen ansehen. 

Selbstverstandlich kann man mit dem S-Befehl nicht nur ASCII-Code, son
dern auch Maschinenprogramme andern, indem man den Maschinencode 
neu eingibt. Einen solchen Vorgang bezeichnet man als "Patchen", was in 
etwa mit "FJicken" zu iibersetzen ist. 

Falls Sie nun die Datei PROBE.TXT in abgeanderter Form abspeichern 
mochten, miissen Sie GO eingeben. Sie konnen nun den SA VE-Befehl aus
fUhren, sofern er vorher initialisiert wurde (siehe oben). Da es sich bei 
PROBE.TXT um eine Texdatei handelt, sollten Sie eine Endadresse wtihlen, 
die mindestens ein Textende-Zeichen (IAH) mit einschliel3t. 
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7 .2 .S Assembler /Disassembler 

SID besitzt einen einfachen Assembler, mit dem man mnemonische Codes 
zur Maschinenprogrammierung eingeben kann. Er wird mit 

A (Speicheradresse) 

aufgerufen. Mit diesem Assembler wollen wir uns aber nicht nliher be
schll.ftigen, da er bei weitem nicht so komfortabel ist wie der Assembler 
ASM, den wir im ntichsten Kapitel noch kennenlernen werden. 

Zurn Assembler gibt es noch einen einfachen Disassembler, der den Spei
cherinhalt in mnemonischer Schreibweise auslistet und mit dem L-Befehl 
aufgerufen wird. Beispielsweise disassembliert die Eingabe 

Ll200,1300 

den Speicher zwischen den Adressen 1200H und 1300H. Wird kein gUltiger 
Opcode vorgefunden, erscheint ein Fragezeichen. 

7 .2.6 Weitere Moglichkeiten 

Mit den Befehlen, die wir bisher kennengelernt haben, sind die Mogtich
keiten von SID aber noch nicht erschopft. Deshalb betrachten wir in diesem 
Abschnitt noch einige weitere Bef ehle, die in erster Linie fi.ir den Maschi
nenprogrammierer von Interesse sind. 

Manchmal kommt es vor, dat3 man einen ganzen Speicherbereich mit einem 
konstanten Wert filllen mochte. Zu diesem Zweck gibt es den F-Befehl, mit 
dem wir folgenden Versuch machen. Geben Sie einmal ein: 

Fl000,2100,0 

und anschliet3end: 

D2000,2100 

Sie werden feststellen, dat3 der Bereich von 2000H bis 2100H mit lauter 
Nullen gefUllt ist. · 

Diesen mit Nullen gefOllten Bereich wollen wir jetzt verschieben und zwar 
so, daf3 er ab Adresse 4000H abgelegt wird. Wir konnen das mit dem M
Bef ehl erreichen, den wir folgendermaf3en einsetzen: 

Ml000.2100,4000 
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Die ersten beiden Werte geben dabei die ursprungliche Anfangs- und End
adresse und der dritte Wert gibt die Anfangs-Zieladresse an. Nach Aus
filhrung des Befehls muB der Block mit Nu1len also auch ab 4000H er
scheinen, was Sie ebenfalls mit dem D-Befehl nachprilfen konnen. 

Wenn Sie mit einem Assembler ein Maschinenprogramm geschrieben haben, 
mochten Sie es sicher auch austesten, was Sie bei SID mit dem G-Befehl 
tun k6nnen. Auch hierzu ein Beispiel: 

Gl35A,1764 

Hif3t ein Maschinenprogramm ab der Adresse 135A ablaufen. Bei l 764H 
wird ein Haltepunkt gesetzt, so dal3 es dort abbricht. Es ist keinesfalls er
forderlich, dal3 sich an dieser Stelle ein Abbruchbefehl (z.B. RET) befin
det, denn SID setzt ihn hier selbst ein. 

Soll die Abarbeitung bei der gegenwartigen Programmzahler-Adresse be
ginnen, konnen Sie den ersten Wert auch weglassen, durfen aber das 
Komma nicht vergessen. Bei 

G,23AA 

beginnt die Abarbeitung bei der gegenwartigen Programmzahler-Adresse 
und endet bei Adresse 23AAH. 

Eine Abwandlung von G ist der T-Befehl, in dem man eine bestimmte An
zahl von Programmschritten vorgibt, bei deren Abarbeitung jeweils die 
Prozessorregister ausgegeben werden. Dari.iber hinaus gibt es noch den U
Befehl, der ebenso wie "T" arbeitet, jedoch keine Registerinhalte ausgibt. 
"T" und "U" beginnen die Programmausfilhrung bei der jeweiligen Pro
grammzahler-Adresse. So filhren die Anweisungen 

T23 

und 

U23 

jeweils 23H (35 dez.) Programmschritte aus, wobei im ersten Fall auch die 
Registerinhalte erscheinen. 

Schliel31ich gibt es noch den X-Befehl, mit dem die Prozessorregister ange
zeigt und geandert werden konnen. 

x 
ohne weiteren Zusatz zeigt die Register an, wahrend beispielsweise 
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XA 

den Akkumulatorinhalt aufzeigt, fUr den man, ahnlich wie beim S-Befehl, 
einen neuen Wert daneben schreiben kann. 
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8 Assemblerprogrammierung 

Dieses Kapitel ist for diejenigen bestimmt, die die Moglichkeiten der As
semblerprogrammierung unter CP/ M nutzen mochten. Doch bevor wir na
her darauf eingehen, wollen wir zunachst einmal ktaren, was ein Assembler 
ist und welche Aufgaben er iibernimmt. 

8.1 Ein paar Worte vorweg 

Grundsatzlich dient ein Assembler zur Generierung eines ausfiihrbaren Ma
schinencodes. Zwar konnten Sie ein Maschinenprogramm theoretisch auch 
mit dem S-Befehl von SID schreiben, indem Sie sich samtliche Hexcodes 
selbst zusammen suchen, um diese erst im Speicher und dann auf der Dis
kette abzulegen. SID eignet sich aber nur zum Ausbessern einiger weniger 
Bytes, was man in der Fachsprache als Patchen bezeichnet . Wenn Sie je
doch ganze Programme damit schreiben, wird dies zu einer sehr miihsamen 
Angelegenheit, die nicht nur eine genaue Kenntnis des internen Maschi 
nencodes erfordert, sondern auch einige Anforderungen in hexadezimalem 
Kopfrechnen stellt. Sie mussen namlich samtliche relativen und absoluten 
Adressen korrekt berechnen und den Speicher richtig einteilen konnen. 

Zweifellos erhalten Sie, wenn Sie diese Voraussetzungen erfiillen und sonst 
keinen Fehler machen, ein ebensolches Maschinenprogramm wie mit einem 
Assembler. Aber warum sollen wir es uns so kompliziert machen, wenn es 
auch einfacher geht! 

Jeder Assembler benotigt, ganz gleich fur welchen Zweck und fi.ir welchen 
Mikroprozessor er eingesetzt wird, einen Quelltext mit mnemonischen Be
fehlen. Dies sind genormte SchHisselworter, die der Assembler erkennt und 
in einen Maschinencode umwandelt. Wenn Sie in BASIC programmieren, 
geschieht ubrigens etwas ganz ahnliches, nur auf einer weitaus Mheren 
Ebene als bei einem Assembler. Dabei werden die DASIC-Schlllsselworter 
in einen internen Code umgewandelt, den der BASIC-Interpreter versteht 
und mit dem er entsprech~nde Maschinenroutinen aufruft. 

Bekanntlich kann CP /M nur auf solchen Computern betrieben werden, die 
einen 8080- oder Z80-Mikroprozessor besitzen, was auch for den Schneider 
CPC zutrifft. Zur Enstehungszeit von CP/M gab es nur den 8080-Prozes
sor, einen Vorganger vom Z80, mit einem weitaus geringeren Befehlssatz. 
Bedauerlicherweise verstehen · die Assembler for den 8080 einen anderen 
mnemonischen Code als die fiir den Z80, obwohl sie einen Maschinencode 
generieren, der zum Z80 voll kompatibel ist. 
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Obwohl es den 8080-Prozessor heutzutage gar nicht mehr gibt und alle mo
dernen Computer dieser Art mit einem Z80-Prozessor ausgerustet sind, ge
h6rt immer noch ein 8080-Assembler zur Standard-Ausrustung eines jeden 
CP/M-Systems. Wegen seines geringeren Befehlssatzes muO man deshalb 
auf alle Befehle vezichten, die der Z80-Prozessor zuslitzlich bietet. 

Trotz dieses Handicaps werden wir uns in diesem Kapitel mit dem CP/M-
8080-Assembler bescMftigen, der auf Ihrer Systemdiskette mitgeliefert 
wird. Selbst mit weniger Bef ehlen konnen wir immer no ch eine ganze 
Menge anfangen. Obrigens beziehen sich die meisten Assemblerlistings fiir 
CP/M in der Fachliteratur ebenfalls auf den 8080-Assembler. 

Sollten Sie jedoch in der glClcklichen Lage sein, einen Z80-Assembler zu 
besitzen (flir den CPC werden mehrere angeboten), konnen Sie damit eben
falls CP/M-Programme schreiben und somit den gesamten Befehlssatz des 
Z80 ausschopfen. Dies gilt selbst dann, wenn der Assembler nur unter 
AMSDOS arbeitet. In diesem Fall mussen Sie lediglich darauf achten, dal3 
das Assemblerprogramm bei Adresse !OOH startet und die genormten 
BOOS- und BIOS-Schnittstellen verwendet. 

Dieses Kapitel kann und sol! einen vollstlindigen Assemblerlehrgang nicht 
ersetzen, denn dafur gibt es genugend andere Literatur auf dem Markt. Wir 
wollen uns aber mit der Bedienung des 8080-Assemblers befassen und in 
diesem Zusammenhang auch ein kleines CP/M-Programm schreiben und 
austesten. 

8.2 Der Quelltext 

Wir wissen bereits, daB ein Assembler einen Quelltext benotigt, den er 
dann in den eigentlichen Maschinen- oder Objektcode ubersetzt. Dieser 
Quelltext unterliegt ganz bestimmten Regeln und besteht ausschliefilich aus 
listbarem ASCII-Code, der mit jedem Texteditor erstellt werden kann . 
Daruber hinaus mul3 der Quelltext in einer Datei abgelegt werden, deren 
Name die Extension ASM enthlilt, damit . sie der Assembler spliter lesen 
kann. Wir schreiben jetzt ein kleines Assemblerprogramm, das Sie nach 
Ihrem Namen fragt und Ihnen dann herzliche Grtifie von CP/M ausrichtet. 

Zunlichst geben wir den Quelltext fur dieses Programm ein und legen ihn 
dann in der Datei MUSTER.ASM ab. Sie konnen den Text mit ED oder je
dem anderen Texteditor, wie z.B. WordStar, erstellen, der reinen ASCII
Code erzeugt. Wir wollen hier jedoch den Editor ED verwenden, der sich 
mit auf der Systemdiskette befindet. Den Umgang mit ED batten wir be
reits in Kapitel 4 kennengelernt. Obwohl dieser Editor nicht gerade kom-
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fortabel in der Bedienung ist, eignet er sich dennoch zum Schreiben von 
Quelltextdateien recht gut. 

Zunachst ruf en wir ED mit dem Dateinamen MUSTER.ASM auf und ge
hen gleich anschlie13end in den i-Modus zum Schreiben und Einfiigen von 
Text uber: 

ED MUSTER.ASM 

NEW FILE 
: *i 

1: 

Jetzt geben wir zeilenweise den folgenden Quelltext ein: 

;Herzliche Gruesse von CP/M 
;=============-============= 

ORG 100H ; CP/M·Prograrrmstart 
BOOS EQU 5 ;BOOS·Aufruf 
CCP EQU 0 ;Warmstart 

; 
MVI C,9; 1.String ausgeben 
LXI O,P1 
CALL BOOS 

HVI C,10; Texteingabe 
LXI O,EINGABE 
CALL BOOS 

; 
MVI C,9 ; 2.String ausgeben 
LXI O,P2 
CALL BOOS 

HVI D,O ; $·Zeichen an Ende von Eingabe 
LOA EINGABE+1 
HOV E,A 
LXI H,EINGABE 
DAD 0 
INX H 
INX H 
MVI A, 1$ 1 

MOV M,A 

' MVI C,9 
LXI D,E1NGABE+2 
CALL BOOS 
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JMP CCP ; Warmstart 

' P1 DB 'lhren Namen bitte? $• 
P2 DB ODH,OAH,0AH, 1CP/M gruesst Sie herzlich · $' 
EINGABE DB 25 
OS 26 
END 

Nach AbschluB der Eingabe schreiben wir den Text mit dem E-Befehl auf 
Diskette. 

Bevor wir fortfahren noch einige Erlauterungen zum Aufbau des Quell
textes. Beim Schreiben jeder Zeile mUssen Sie folgende Reihenfolge ein
halten: 

<Label> <Befehlswort> <Argumente> ; <Kommentar> 

Ein Label ist eine Markierung for eine symbolische Adresse und wird meist 
als Argument fUr Sprungbefehle verwendet. Es kann aber auch, wie in un
serem Beispiel, die Stelle kennzeichnen, an der ein bestimmter ASCII-Text 
abgelegt ist oder an der sich ein Puffer befindet. Das Label muB jeweils, 
falls vorhanden, an erster Stelle in der Zeile auf gefiihrt sein und darf 
keinem anderen Begriff mit vorgegebener Bedeutung, wie z.B. den Befehls
w6rtern, entsprechen. Manchmal werden Labels mit einem Doppelpunkt 
abgeschlossen, was beim CP/M-Assembler aber nicht unbedingt erforder
lich ist. 

An nlichster Stelle steht das Bef ehlswort, das durch mindestens ein Leer
zeichen vom Label getrennt sein muB. Es entspricht der mnemonischen 
Schreibweise filr den Assembler. Falls das Befehlswort noch Argumente 
ben6tigt, sind diese dahinter aufzufUhren, ebenfalls im Abstand von min
destens einem Leerzeichen. 

SchlieBlich folgt der Kommentar, der vom Assembler nicht berUcksichtigt 
wird und einen beliebigen Text zur Erlliuterung enthalten kann. Er dient 
lediglich der Obersicht und ist keinesfalls zwingend. Wird er aber verwen
det, so ist er durch ein Semikolon von dem ubrigen Text zu trennen. 

Am Anfang eines jeden Quelltextes muf3 auf3erdem die ORG-Anweisung 
stehen, die angibt, ab welcher Stelle im Speicher das Programm spliter 
geladen und ausgefilhrt werden sol!. In unserem Fall gibt sie die Adresse 
IOOH an, an der slimtliche CP/M-Programme starten. 

Doch nun zu den eigentlichen Anweisungen des Programms. Hinter ORG 
sind die Label mit den festen Adressen fUr den BDOS- Aufruf und den 
Warms tart auf gefilhrt, denen wir hi er die Na men BOOS und CCP gegeben 
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haben. Die eigentliche Zuordnung zu diesen Adressen findet durch EQU 
statt. Da bei einem BDOS-Aufruf immer die Routine in Adresse 5 anzu
springen ist, lautet die Anweisung entsprechend "BDOS EQU 5". 

Als erstes gibt das Programm den String "Ihren Namen bitte?" aus, der 
unter dem Label Pl am Schluf3 des Programms aufzufinden ist. Dazu ver
wendet es die BOOS-Routine mit der Nummer 9, die fUr diesen Zweck 
vorgesehen ist. Allerdings mussen Strings, wie auch in diesem Fall, mit 
einem $-Zeichen abschlief3en, welches BDOS als Stringende interpretiert. 

Zurn eigentlichen Aufruf der BOOS-Routine ist das C-Register mit deren 
Nummer zu laden (hier Nr. 9) und das Doppelregister D mit der Anfangs
adresse des Strings, die hier durch das Label Pl gekennzeichnet ist. 
Schlief3lich ist our no ch BDOS in Adresse 5 auf zuruf en und der String er
scheint auf dem Bildschirm. 

Als nachstes erfolgt eine Texteingabe von der Konsole, die normalerweise 
Ihren Namen enthalten sollte. Auch hierzu gibt es eine BDOS-Routine, die 
mit der Nummer 10 aufgerufen wird. Zusatzlich ist noch die Adresse des 
Puffers im D-Register anzugeben, in den die eingegebenen Zeichen abge
legt werden sollen und der hier mit dem Label "EINGABE" gekennzeichnet 
ist. Der Puff er kann maximal 25 Textzeichen aufnehmen, ben6tigt aber am 
Anfang zwei weitere Bytes, in denen die maximale und die wirkliche Lan
ge des eingegebenen Strings abgelegt wird. Deshalb enthalt das erste Byte 
des Puffers die Zahl 25, worauf sich 26 weitere Bytes anschlief3en (I Byte 
fi'lr die wirkliche Stringlange plus 25 Bytes zur Ablage des Strings). 

Nach der Texteingabe - abzuschlief3en durch RETURN - wird sogleich ein 
weiterer String mit dem Inhalt "CP /M gruesst Sie herzlich -" ausgegeben, 
der mit dem Label P2 gekennzeichnet ist. Er beginnt mit einem CR- und 
zwei LF-Zeichen, damit er zwei Zeilen unter der ersten Zeile erscheint. 

Nun sol1 in der gleichen Zeile auch noch der eingegebene Name ausgegeben 
werden, den wir direkt aus dem Eingabepuffer herauslesen. Dies ist jedoch 
nicht so ohne weiteres m6glich, denn wir mussen ihn am SchluB noch mit 
einem $-Zeichen versehen. Erst wenn das geschehen ist, k5nnen wir ihn 
wieder mit der BOOS-Routine 9 ausgeben. 

Nachdem samtliche Routinen ausgefiihrt sind, wollen wir wieder zu CP/M 
zuruckkehren und springen die symbolische Adresse CCP an. Dies hat die 
gleiche Wirkung wie die Eingabe von CTRL-C, namlich die Ausfiihrung 
eines Warmstartes. 

A bschlief3end noch ein paar Worte zur Speicherreservierung fUr die Strings 
und den Eingabepuffer. Wie Sie sehen, werden konstante Werte immer hin-



136 Assemblerprogrammierung 

ter der DB-Anweisung abgelegt. Wenn es sich um ASCII-Code handelt, 
kOnnen die entsprechenden Textzeichen direkt angegeben werden, wobei 
sie allerdings in einfache Anfiihrungszeichen einzuschlieBen sind. 

Soll nur freier Speicher fur bestimmte Zwecke reserviert werden, wie hier 
filr den grc>Bten Tei! des Eingabepuffers, mu/3 das mit der Anweisung DS 
(Anzahl) geschehen. 

Jedes Assemblerlisting sollte mit END abschlief3en, was wir auch bier nicht 
vergessen wollen. 

8.3 Quelltext assemblieren 

Nachdem wir nun unseren Quelltext (hoff entlich richtig) in der Datei 
MUSTER.ASM abgelegt haben, kOnnen wir ihn assemblieren. Dazu benOti
gen wir den Assembler MAC.COM, der sich auf der Systemdiskette befin
det. Im Gegensatz zu manchen anderen Assemblern erzeugt er jedoch noch 
nicht den reinen Maschinencode, sondern eine ASCII- Datei im Intel - Hex
Format, die erst sp11ter mit HEXCOM in Objektcode umgewandelt wird. 
Zusl:Hzlich wird in einer anderen Datei ein Assembler-PRN- Listing erzeugt, 
das zur eigentlichen Dokumentation des Programms dient. 

Wenn Sie mit einem Laufwerk arbe.iten, kopieren Sie am besten die Dateien 
MAC.COM und HEXCOM.COM auf die Diskette, die den Quelltext ent
hlilt. Bei zwei Laufwerken belassen Sie die Systemdiskette wieder in Lauf
werk A und die Diskette mit dem Quelltext in Laufwerk B. 

Nun rufen Sie den Assembler mit 

MAC MUSTER 

bzw. 

MAC B:MUSTER 

auf, worauf die Assemblierung stattfindet. Soll ten Ihnen bei der Erstellung 
des Quelltextes Fehler unterlauf en sein, werden die f ehlerhaften Zeilen auf 
dem Bildschirm angezeigt. Sie milssen dann den Quelltext nochmals korri
gieren. Ansonsten erscheint lediglich 

CP/M MACRO ASSEM 2.0 
0181 
OOOH USE FACTOR 
END OF ASSEMBLY 

auf dem Bildschirm, d.h. der Assembler hat keinen Fehler festgestellt. 
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Auf Ihrer Diskette befinden sich jetzt drei weitere Dateien mit dem Name 
MUSTER, aber mit verschiedenen Extensionen, die wir mit TYPE auflisten 
kOnnen. Zun1ichst einmal die PRN-Datei mit dem Assembler-PRN-Listing: 

TYPE MUSTER.PRN 

;Herzliche Gruesse von CP/M 
;========================== 

0100 
0005 :: 
0000 = 

; 
0100 OE09 
0102 113201 
0105 CD0500 

I 

0108 OEOA 
010A 116601 
0100 CDOSOO 

I 

0110 OE09 
0112 114601 
0115 CD0500 

0118 1600 
011A 3A6701 
0110 SF 
011E 216601 
0121 19 
0122 23 
0123 23 
0124 3E24 
0126 77 

I 

0127 OE09 
0129 116801 
012C CDOSOO 

I 

012F C30000 

I 

ORG 100H ; CP/M·Prograrrmstart 
BOOS EQU 5 ;BDOS·Aufruf 
CCP EQU 0 ;Warmstart 

MVI C,9 ; 1.String ausgeben 
LXI D,P1 
CALL BOOS 

MVI C,10; Texteingabe 
LXI D,EINGABE 
CALL BOOS 

MVI C,9 ; 2.String ausgeben 
LXI D,P2 
CALL BOOS 

MVI D,0 ; S·Zeichen an Ende von Eingabe 
LOA EINGABE+1 
MOV E,A 
LXI H,E!NGABE 
DAD D 
INX H 
INX H 
MVI A, 1S 1 

MOV M,A 

MVI C,9 
LXI D,EINGABE+2 
CALL BOOS 

JMP CCP ; Warmstart 

0132 496872656EP1 DB 1 lhren Namen bitte? $ 1 

0146 0DOAOA4350P2 DB ODH,OAH,OAH,'CP/M gruesst Sie herzlich . $' 
0166 19 EINGABE DB 25 
0167 OS 26 
0181 END 
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Wir erhalten also nochmals den Quelltext, der jetzt aber mit Adressen und 
Maschinencode versehen ist. Als nachstes listen wir mit 

TYPE MUSTER.SYM 

die Symboldatei, die die einzelnen Labels mit ihren Adressen angibt 

0005 BOOS 0000 CCP 

Schlief3lif3lich folgt mit 

TYPE MUSTER.HEX 

0166 EINGABE 0132 P1 0146 P2 

die Datei im Intel-Hex-Format, die folgendermal3en aussieht: 

:100100000E09113201CD05000EOA116601CD050060 
:100110000E09114601CD050016003A67015F216600 
:10012000011923233E24770E09116801CD0500C370 
:100130000000496872656E204E616D656E206269CF 
:100140007474653F20240DOAOA43502F4D206772B6 
:10015000756573737420536965206865727A6C697C 
:070160006368202020241923 
:0000000000 

Mit diesem Code konnen wir allerdings nicht viel anfangen; wir benotigen 
ihn aber noch zur Erstellung einer ausfi.lhrbaren COM-Datei. Dies errei
chen wir mit: 

HEXCOM MUSTER 

bzw. 

HEXCOM B:MUSTER 

Nachdem nun HEXCOM seine Arbeit verrichtet hat, erscheint: 

FIRST ADDRESS 0100 
LAST ADDRESS 0166 
BYTES READ 0067 
RECORDS ~RITTEN 01 

(Startadresse) 
(Endadresse) 
(Getesene Bytes = Lange der Datei) 
CBetegte Records) 

Wenn wir uns jetzt das Directory anschauen, finden wir unsere Datei 
MUSTER mit sechs verschiedenen Extensionen vor: 

MUSTER.ASM 
MUSTER.BAK 
MUSTER.PRN 
MUSTER.HEX 
MUSTER.SYM 
MUSTER . COM 

(Quell text) 
(BAK·Datei des Editors) 
CAssembler·PRN·Listing) 
Clntel·Hex·Listing) 
CSyrrboldatei) 
(Ausfuhrbare CP/M·COM·Oatei) 
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Die zuletzt aufgeflihrte COM-Datei ist nun das Endresultat unserer Arbeit, 
und wir wollen unser Programm auch gleich einmal testen. Dazu starten wir 
es ganz normal mit 

MUSTER 

und, wenn alles stimmt, erscheint folgende Ausgabe auf dem Bildschirm: 

lhren Namen bitte? Franz Huber ( Namen eingeben) 
CP/M gruesst Sie herzlich · Franz Huber 

Manchmal ist es nutzlich, neben der Symboltabelle noch eine weitere Ta
belle zu erhalten, die angibt, an welchen Stellen die einzelnen Label 
aufgerufen werden. Geben Sie nun einmal 

XREF MUSTER 

ein. Sie erhalten jetzt eine zusatzliche Datei mit dem Namen 
MUSTER.XRF mit folgendem Inhalt: 

1 ;HERZLICHE GRUESSE VON CP/M 
2 ;========================== 
3 
4 
5 ; 
6 0100 ORG 100H ; CP/M·PROGRAMMSTART 
7 0005 ::; BOOS EQU 5 ;BOOS·AUFRUF 
8 0000 ::; CCP EQU 0 ;~ARMSTART 
9 

10 . 
11 0100 OE09 MVI C,9 ; 1.STRING AUSGEBEN 
12 0102 113201 LXI O,P1 
13 0105 C00500 CALL BOOS 
14 
15 ; 
16 0108 OEOA MVI C, 10 ; TEXTEINGABE 
17 010A 116601 LXI D,EINGABE 
18 0100 coosoo CALL BOOS 
19 
20 ; 
21 0110 OE09 MVI C,9 ; 2.STRING AUSGEBEN 
22 0112 114601 LXI D,P2 
23 0115 COOSOO CALL BOOS 
24 
25 ; 
26 0118 1600 MVI 0,0 ; S·ZEICHEN AN ENDE VON EINGABE 
27 011A 3A6701 LOA EINGABE+1 
28 0110 SF HOV E,A 
29 011E 216601 LXI H,EINGABE 
30 0121 19 DAD 0 
31 0122 23 INX H 
32 0123 23 INX H 
33 0124 3E24 MVI A,'$' 
34 0126 77 MOV M,A 
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35 
36 
37 0127 OE09 
38 0129 116801 
39 012C CD0500 
40 

, 
HVI C,9 
LXI D,EINGABE+2 
CALL BOOS 

41 , 
42 012F C30000 JMP CCP ; WARHSTART 
43 
44 
45 0132 496872656EP1 DB 'lhren Namen bitte? $' 
46 0146 ODOAOA4350P2 DB ODH,OAH,OAH,'CP/M gruesst Sie herzlich • $' 
47 0166 19 EINGABE DB 25 
48 0167 DS 26 
49 0181 END 
BOOS 0005 
CCP 0000 
EIN GABE 0166 
P1 0132 
P2 0146 

7# 
8# 

17 
12 
22 

13 
42 
27 
45# 
46# 

18 23 39 

29 38 47# 

Der erste Teil der Auflistung ist MUSTER.PRN sehr lihnlich. Er enthlilt 
noch zuslitzliche Zeilennummern, auf die sich die Angaben in der Refe
renztabelle beziehen, die unten angefUgt ist. Betrachten wir das Label 
BOOS als Beispiel. Es ist in Zeile 7 definiert (Ziffernkreuz #) und wird in 
den Zeilen 13, 18, 23 und 29 aufgerufen. Die XRF-Datei eignet sich be
sonders fUr umfangreiche Assembler-Listings, in denen man somit die ein
zelnen Ref erenzpunkte leicht auffinden kann. 

Neben dem Assembler MAC gibt es noch den Assembler RMAC. Auch 
RMAC erzeugt aus einer ASM- eine PRN- und eine SYM-Datei, jedoch 
keine HEX-Datei im Intel-Hex-Code. Statt dessen wird eine REL-Datei 
angelegt, die ein relatives (verschiebbares) Objektmodul enthlilt. Rufen Sie 
nun einmal 

RMAC MUSTER 

auf, wodurch unter anderem auch eine Datei MUSTER.REL erzeugt wird. 
Mit 

LINK MUSTER 

wird diese Datei in eine ausfiihrbare Datei MUSTER.COM umgewandelt, 
und zwar genauso, wie es auch mit MAC und HEXCOM m5glich ist. 

Das Arbeiten mit RMAC und LINK bietet gegenUber MAC und HEXCOM 
noch einige zustitzliche M~glichkeiten, die in Kapitel 10 n!iher erl!iu tert 
we rd en. 
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9 Hinter den Kulissen 

In den vorangehenden Kapiteln haben wir bereits siimtliche Befehle ken
nengelernt, die wir zum normalen Arbeiten mit CP/ M Plus benotigen. Im 
allgemeinen ist dies vOllig ausreichend, sofern Sie nicht in das "lnnere" von 
CP/ M einsteigen mOchten; aber genau das wollen wir in diesem K apitel 
tun. Vielleicht gehOren Sic zu den begeisterten Assemblerprogrammierern, 
die eigene CP/M-Programme schreiben und das Letzte aus dem CP/ M-Be
triebssystem herausholen mOchten. Das setzt allerdings cine genaue Kennt
nis der Speicherorganisation, der Aufrufadressen und einiger wichtiger Pa
rameter voraus, mit denen wir uns nachfolgend beschtiftigen werden. 

An dieser Stelle sei aber nochmals betont, daf3 das vorliegende Buch keinen 
Assemblerlehrgang und keine komplette Abhandlung stimtlicher Einzelhei
ten Uber die interne Funktionsweise von CP/M Plus enthalt. Diese Themen 
sind so umfangreich, daB sie genUgend Stoff fUr mehrere BUcher dieser Art 
lief ern wUrden. Wir beschriinken uns hi er deshalb auf die wichtigsten sy
steminternen lnformationen, die fUr normale Anwendungsfalle eines ver
sierten Assemblerprogrammierers vOllig ausreichend sind. Sollte dies in 
EinzelflHlen nicht geniigen, wird auf die folgende englischsprachige Doku
mentation von Digital Research verwiesen: 

CP / M Plus Programmer'• Guide 
CP /M Plus Operating Syatem Guide 

9.1 lnterne Speicherorganisation 

Wie wir bereits wissen, benotigt CP/M Plus im Regelfall zwei oder mehrere 
Speicherbiinke. Unter einer Speicherbank versteht man 64 KByte, die von 
der Z80-CPU direkt adressierbar sind. So besitzt der CPC 6128 zwei und 
der JOYCE sogar vier RAM-Speicherb!inke. Bei beiden Computern werden 
jedoch immer nur zwei Banke fur CP / M Plus genutzt. Die zustitzlichen 
beiden Btinke des JOYCE, von denen l IOK zur Ablage von Dateien zur 
VerfOgung stehen, dienen dem virtuellen Laufwerk M. 

With rend es fiir CP / M 2.2 sehr einfach ist, die genaue Speicherbelegung 
anzugeben, ist dies bci CP/ M Plus etwas schwierig, da sttindig zwischen 
beiden Speicherblinken hin- und hergeschaltet wird. Der CPC 6128 adres
siert unmittelbar nach dem Einschalten die Speicherbank 0, die normaler
weise auch von BASIC genutzt wird. Lediglich das BANKMAN-Programm 
gre!ft als BASIC-Erweiterung auch auf die zwei te Speicherbank I zu, um 
dort Dateien oder Bildschirminhalte abzulegen. 
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Der Arbeitsspeicher unter CP/M Plus, also der TPA, liegt dagegen immer 
in Bank J und belegt dort 61 KByte - von Adresse OIOOH bis F4FFH. 
Auch wenn Sie mit dem Debugger SID ein Programm untersuchen, befin
den Sie sich immer in Bank 1. Eine Umschaltung auf Bank 0 ist jedenfalls 
nicht ohne weiteres mOglich. 

Beide B:inke haben jedoch einen Speicherbereich, auf den sie gemeinsam 
zugreifen, und der mit Common-Bereich bezeichnet wird. Er liegt beim 
CPC 6128 und JOYCE zwischen COOOH und FFFFH, umfaBt also auch ei
nen Teil des TPA. Oberhalb des TPA, also ab Adresse F500H, befindet sich 
das residente BOOS und BIOS sowie einige hardwarebedingte Puffer. Resi
dent bedeutet hier, daB auf die im Common-Bereich abgelegten BDOS
und BIOS-Teile vom TPA aus ohne Bankumschaltung zugegriff en werden 
kann, wt\hrend der Haupteil (gebankte Teil) von BDOS und BIOS in Bank 0 
liegt. Die residenten Teile von BDOS und BIOS stellen, da sie im Common
Bereich liegen, somit die Schnittstelle zwischen beiden Blinken dar. 

Dal3 auch ein Teil des TPA im Common-Bereich liegt, ist ohne Bedeutung, 
denn die Bankumschaltung kann immer nur in Bli>cken zu 16 KByte statt
finden, wodurch auch der obere Teil des TPA erfal3t wird. 

In Bank 0 befinden sich, neben dem gebankten BOOS und BIOS, noch der 
CCP, der nach jedem Kalt- und Warmstart in den TPA (Bank I) geladen 
wird. Deshalb mul3 bei einem Warmstart (CTRL-C) nicht mehr auf die Sy
stemdiskette zugegriffen werden, wie es bei der fruheren CP/M-Version 
2.2 der Fall war. Als weiteres befindet sich in der Bank 0 das Bildschirm
RAM, allerdings in einem anderen Bereich als unter BASIC, da es anson
sten den gesamten Common-Bereich beanspruchen wurde. 

Der restliche Speicher von Bank 0 ist zur Ablage von Disketten-Sektoren 
reserviert. Vielleicht haben Sie schon einmal bemerkt, dat3 CP / M Plus nicht 
jedesmal auf die Diskette zugreift, wenn Sie aus einer Datei lesen oder in 
sie schreiben. lndem nlimlich ein grot3er Teil von Dateien im RAM abge
legt ist, sind weniger Schreib-/Lesezugriffe auf die Diskette erforderlich, 
was einerseits einen erheblichen Geschwindigkeitsgewinn und andererseits 
eine schonende Behandlung von Laufwerken und Disketten zur Folge hat. 

Wie nun die genaue Speicheraufteilung in Bank 0 aussieht, ist schwer zu 
sagen, da die Bankumschaltung und der Zugriff von aut3en sehr schwierig 
sind. In der Regel kOnnen wir aber auf eine genaue Kenntnis verzichten, 
denn CP/M Plus enthtilt einige BDOS-Aufrufe, die ein Lesen und Verlin
dern aller wichtigen Parameter ermOglicht, die in Bank 0 abgelegt sind. 
Doch mehr darUber spitter . 
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9.2 Directory und File-Control-Block (FCB) 

Auf Diskette abgelegte Dateien mussen nach einem ganz bestimmten Sche
ma verwaltet werden, woflir das Directory zustandig ist. Es enth!Ut namlich 
noch weit mehr Informationen, als mit dem DIR-Befehl aufgelistet werden 
konnen. 

Das Directory befindet sich bei CP/M immer in der Spur, die den System
spuren unmittelbar folgt, beim CPC also in Spur 2, wenn das Betriebssy
stem die Spuren 0 und 1 belegt. In dieser Spur sind die ersten vier Sektoren 
zu je 512 Byte, die insgesamt zwei Blocke aufnehmen konnen, fUr das Di
rectory reserviert. Es kann somit maximal 64 Eintrage zu je 32 Byte auf
nehmen, einschliel31ich derjenigen, die ein zusatzliches Extent fiir eine 
Datei darstellen. 

Wir wollen uns nun den Aufbau eines Directory-Eintrags anhand der fol 
genden Tabelle einmal genauer ansehen: 

Byte 

0 
l bis 8 
9 bis 11 
12 
13 und 14 
15 
16 bis 31 

Beschreibung 

Benutzernummer (0 bia 31) 
Dateiname im ASCII-Code (Grof.lbuchstaben) 
Extension im ASCH- Code (Grof.lbuchstaben) 
Nummer des Eintraga (Extent) 
FUr interne Zwecke reaerviert 
Anzahl der abgelegten Records im Extent (0 bis 127) 
Nummern der fUr die Datf!i belegten Blocke, wobei maximal 
16 Blocke pro Exten~ verwaltet werden konnen. 

Insgesamt kann ein Directory-Eintrag also 16 KByte verwalten, sofern ein 
Block I KByte umfal3t. Dies ist beim CPC und den meisten anderen 
CP/ M-Systemen der Fall. Enthtilt nun eine Datei mehr als 16 KByte, so ist 
fiir jede weiteren angefangenen 16 KByte jeweils ein Eintrag in das Direc
tory vorzunehmen. In diesem Fall spricht man von Zusatzeintragen oder 
Extents. 

Der File-Control-Block (FCB) befindet sich nicht auf der Diskette, sondern 
im Arbeitsspeicher, wo er einen Directory-Eintrag zur Bearbeitung auf
nimmt. Der FCB hat folgenden Aufbau: 
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Byte 

0 

1bis8 
9 bie 11 
12 
13 und 14 
15 
16 bis 31 

32 
33 bis 34 
35 

Beschreibung 

Laufwerksnummer (0 filr Bezugelaufwerk, 
1bis16 fur Laufwerk A bis P) 
Dateiname im ASCII-Code (Gro8buchstaben) 
Extension im ASCII-Code (Gro8buchstaben) 
Nummer des Eintrags (Extent) 
Filr interne Zwecke reserviert 
Anzahl der abgelegten Records Im Extent (0 bis 128} 
Nummern der !Ur die Datei belegten Blocke, wobei maximal 
16 Blocke pro Extent verwaltet werden konnen. 
Nummer des nlkhsten Records 
Nummer des absoluten Records bei DirektzugrifC 
Flag fitr Oberlauf bei BDOS-Funktion 35 

Sie sehen also, daB das Directory und der FCB nahezu identisch aufgebaut 
sind, wobei der FCB jedoch noch einige Zusatzinformationen enthalt. So ist 
hier statt der Benutzernummer das aktuelle Laufwerk angegeben. Dariiber 
hinaus enthalten die Bytes 32 bis 35 Informationen, die insbesondere zum 
Lesen und Schreiben von relativen Dateien ben~tigt werden. 

Die Bytes I bis 11, die fiir den Dateinamen samt Extension reserviert sind, 
enthalten normalerweise den 7 Bit Standard-ASCII-Code, jedoch hat auch 
das achte Bit bei einigen Zeichen eine bestimmte Bedeutung, sofern es ge
setzt ist. Nachfolgend die fest reservierten Bits, wahrend die rest lichen fiir 
Sonderzwecke des Benutzers zur Verfugung stehen: 

Bit 7 in 

Byte 9 
Byte 10 
Byte 11 

Read Only-Attribut 
System-Attribut 
Archieve-Attribut (siehe PIP} 

An dieser Stelle wollen wir nicht vergessen, auch ein1ge besondere Direc
tory-Eintrage zu betrachten, die wir in Kapitel 3 schon kennengelernt ha
ben. So belegen das Directory-Label und das Datei-Password jeweils einen 
Directory-Eintrag. Auch Timestamps belegen Eintrage, wie unten beschrie
ben. 
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Eintrag fUr Directory-Label: 

Byte 

0 
1 bis 8 
9 bia 11 
12 

13 bis 16 
16 bis 23 
24 bis 27 
28 bie 31 

Bit 7 
Bit 6 
Bit 6 
Bit-' 
Bit O 

Beschreibung 

Laufwerksnummer (0 fUr Berugalaufwerk, 1 bla 16 !Ur Laufwerk A bis P) 
Label im ASCII-Code (Grollbuehataben) 
Typ Im ASCII-Code (Gro8buchetaben) 
Angaben zu den Dateien auf der Diskette: 
Pauword-Schutz aktiviert 
Acceea-Timeatampa aktiviert 
Update- Timestamps aktiviert 
Create-Timeatamp1 aktiviert 
Label exiatiert 
Nicht belegt 
Password f!lr Label (verachlU11elt) 
Create oder Aeceaa-Timeatamps (Label) 
Update-Timestamps (Label) 

Eintrag fUr Datei-Password (XFCB-Format): 

Byte 

0 

1 bis 8 
9 bis 11 
12 

13 bi• 16 
16 bi• 28 
24 bi• 81 

Bit 7 
Bit 6 
Bit 6 
Bit 4 

Beschreibung 

Laufwerkanummer (0 !Ur Bezugslaufwerk , 
1 bis 16 !Ur Laufwerk A bi1 P) 
Pauword im ASCII-Code (Gro8buehataben) 
Pauword-Typ im ASCII-Code (Gro8buchstaben) 
Angaben zum Paaaword-Sehutz: 
Read- Modus (vollstandiger Schutz) 
Write- Modus (Schutz nur gegen Sehreiben) 
Delete-Modus (Schutz nur gegen LlSschen) 
Create-Time1tamps aktiviert 
Reaerviert fUr interne Zwecke 
Paaaword (ve1'8chlaaselt) 
Reaerviert 

Eintr!ige fUr Timestamps (Dateien): 

Achtung! Nur nach Ausfiihrung von INITDIR und nach gesonderter Akti
vierung (siehe Kapitel 3) zu verwenden. Dabei wird fiir jeweils drei Ein
tr!\ge ein vierter reserviert, der zwei Timestamps fUr die drei Eintr!ige 
aufnimmt. Die Timestamps werden darin im BCD-Format abgelegt. 

Byte 

0 
1 bia 10 
11 bis 20 
21 bit 30 
31 

Beschreibung 

21H (rmr Kennzeichnung) 
2 Timestamps !ilr 1. Eintrag 
2 Timestamps filr 2. Eintrag 
2 Timeatampa !Ur 3. Eintrag 
Reaerviert 
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9.3 BDOS-Aufrufe 

Das BOOS enthlilt insgesamt 69 Funktionen, die in eigenen CP/M-Pro
grammen verwendet werden kOnnen. Im Kapitel 8 batten wir bereits ein 
kleines Assemblerprogramm entwickelt, das einen String von der Tastatur 
einliest und auf dem Bildschirm ausgibt. Dies war jedoch nur ein Vorge
schmack auf die vielen Aufgabenstellungen, die mit Hilfe der BDOS-Auf
ruf e gelost werden konnen. 

Fur jeden BDOS-Aufruf ist die angegebene Nummer im C-Register abzu
legen und dann Adresse 5 aufzurufen. Nachfolgend sind slimtliche Aufrufe 
aufgefiihrt, einschlieBlich der Register zur Ubergabe bzw. Ubernahme der 
Parameter. 8-Bit-Werte werden im E-Register und 16-Bit-Werte im Dop
pelregister DE an die BDOS-Routinen iibergeben. Dagegen erfolgt die 
Obernahme von den Routinen mit dem A-Register fi.ir 8-Bit-Werte und 
mit dem Doppelregister HL fUr 16-Bit-Werte. 

Die BDOS-Aufrufe 0 bis 40 sind weitestgehend mit denen von CP/M 2.2 
identisch. Deshalb sind CP/M 2.2-Programme, die ausschlieBlich diese 
Aufrufe verwenden (nicht BIOS-Aufrufe!) in der Regel auch unter CP/ M 
Plus ablaufflihig. 

0 SYSTEM RESET 

fUhrt einen Warmstart aus. Parameter sind nicht notwendig. 

1 CONSOLE INPUT 

liest ein Zeichen von der Konsole in Register A ein und gibt es auf dem 
Bildschirm (Echofunktion) aus. 

2 CONSOLE OUTPUT 

gibt ein Zeichen in Register E auf der Konsole (Bildschirm) aus. Dabei 
werden Vorgaben wie Tabulator, CTRL-S oder CTRL-P (zuslitzliche Druk
kerausgabe) beriicksichtigt. 

3 AUXILIARY INPUT 

liest ein Zeichen in Register A aus dem AUXIN:-Kanal bzw. von einem 
zugeordneten Gerat (z.B. Modem) ein. 
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4 AUXILIARY OUTPUT 

gibt ein Zeichen in Register E auf den AUXOUT:-Kanal bzw. ein zuge
ordnetes Gertit (z.B. Modem) aus. 

5 LIST OUTPUT 

gibt ein Zeichen in Register E auf dem Drucker aus. 

6 DIRECT CONSOLE 1/0 

Unmittelbare Konsoleneingabe eines Zeichens in Register A oder Ausgabe 
in Register E. Sollte normalerweise nicht verwendet werden. 

7 AUXILIARY INPUT STATUS 

ergibt in Register A den Wert FFH, wenn ein Zeichen im Hilfskanal 
AUXIN: zur Eingabe anliegt, anderenfalls den Wert OOH. 

8 SET IOBYTE 

ergibt in Register A den Wert FFH, wenn im Hilfskanal AUXOUT: ein 
Zeichen zur Ausgabe anliegt, anderenfalls den Wert OOH. 

9 PRINT STRING 

gibt einen String (Adresse in Registerpaar DE) auf dem Bildschirm aus, der 
mit einem $- Zeichen abgeschlossen sein mul3. 

l 0 READ CONSOLE BUFFER 

Obernimmt einen String von der Konsole und legt ihn in einem Puff er 
(Adresse in DE) ab. Der String ist mit CR oder LF abzuschliel3en. 

11 GET CONSOLE STATUS 

prlift, ob Zeichen von Konsole eingegeben werden (A=O nein, A= 1 ja). 
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12 RETURN VERSION NUMBER 

liefert die Nummer (HL) der verwendeten CP/ M-Version. Register H lie
fert 0 ftir CP/M 80 und Register L die Nummer 31H, die Versionsnummer 
des BDOS-File-Systems. 

13 RESET DISK SYSTEM 

setzt das Diskettensystem zurlick (keine Parameter). Dabei wird immer 
Laufwerk A angewlihlt und die Datenpufferadresse (DMA) auf 80H gesetzt. 

14 SELECT DISK 

bestimmt ein Laufwerk (E) zum Bezugslaufwerk. Fi.ir Laufwerk A ist der 
Wert 0, fi.ir Laufwerk B der Wert I usw. zu iibergeben. 

15 OPEN FILE 

Offnet Datei (DE auf FCB-Adresse). 

16 CLOSE FILE 

schlief3t Datei (DE auf FCB- Adresse). 

17 SEARCH FOR FIRST 

sucht den ersten Eintrag einer Datei im Directory (DE auf FCB-Adresse). 
Dabei sind auch mehrdeutige Dateinamen zulassig. 

18 SEARCH FOR NEXT 

sucht nach AusfUhrung von Funktion 17 den nachsten Eintrag (keine Para
meter erforderlich). 

19 DELETE FILE 

loscht Datei (DE auf FCB-Adresse), sofern nicht schreibgeschutzt. Bei 
mehrdeutigen Dateinamen konnen auch mehrere Dateien geloscht werden. 
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20 READ SEQUENTIAL 

liest den n!ichsten fortlaufenden Record einer Datei (DE auf FCB-Adresse) 
und legt ihn im Datenpuff er (DMA) ab. Der Recordzahler wird dabei um 
eins erh~ht. 

21 WRITE SEQUENTIAL 

schreibt den nachsten fortlauf enden Record einer Datei (DE auf FCB
Adresse) aus dem Datenpuffer (DMA) in eine Datei. Der Recordz!ihler 
wird dabei um eins erMht. 

22 MAKE FILE 

legt eine Datei neu an (DE auf FCB-Adresse), fihnlich wie bei OPEN. In 
das Directory erfolgt aber zunachst ein Leereintrag, da die Datei noch 
keine Oaten enth!ilt. 

23 RENAME FILE 

nennt Dateien um. Dazu ist ein spezieller FCB erforderlich (Adresse in 
DE), in dem die ersten 16 Bytes den alten und die restlichen 16 Bytes den 
neuen Dateinamen enthalten. 

24 RETURN LOGIN VECTOR 

fragt ab, welche Laufwerke angeschlossen sind und gibt in HL einen 16-
Bit-Wert zuruck. Das niederwertigste Bit steht dabei fUr Laufwerk A und 
das Mchstwertigste Bit filr Laufwerk P. Das jeweilige Bit ist gesetzt, wenn 
das betreffende Laufwerk in Betrieb ist, anderenfalls ist es gell}scht. 

25 RETURN CURRENT DISK 

gibt das Dezugslaufwerk an. Dabei wird der Wert 0 fUr Laufwerk A, I fUr 
Laufwerk B usw. in Register A ubermittelt. 

26 SET DMA ADDRESS 

setzt Datenpuff eradresse (in DE) filr Schreib- und Lesevorgange. 
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27 GET ADDR (ALLOC) 

gibt die Adresse des Blockbelegungs-Verzeichnisses in Registerpaar HL an. 
Diese Funktion wird z.B. von SHOW verwendet, um den freien Disketten
speicher zu ermitteln. 

28 WRITE PROTECT DISK 

versieht das selektierte Laufwerk mit einem tempor!iren Schreibschutz (kei
ne Parameter). 

29 GET READ-ONLY VECTOR 

ermittelt schreibgeschUtzte Laufwerke, indem in HL ein 16-Bit-Wert zu
rUckgegeben wird (!ihnlich wie bei Funktion f 4). 

30 SET FILE ATTRIBUTES 

setzt Dateiattribute for System- oder schreibgeschUtzte Dateien bzw. setzt 
sie zurUck, indem der entsprechende Eintrag vom FCB (Adresse in DE) in 
das Directory Ubertragen wird. 

31 GET DPB ADRRESS 

ermittelt die Adresse des Disk-Parameter-Blocks (in HL). 

32 SET/GET USER CODE 

dient zur Ermittlung und zum Setzen der aktiven Benutzernummer. Soll die 
Nummer ermittelt werden, enth!ilt Register E den Wert 255, die dann in 
Register A zurl.ickgegeben wird. Beim Setzen enth!ilt "E" die gewl.inschte 
Benutzernummer. 

33 READ RANDOM 

dient zum Lesen eines Records fUr Direktzugriffe. Die Recordnummer 
wird hierbei aber nicht wie beim sequentiellen Lesen (Funktion 20). son
dern durch Erweiterungseintr!ige im FCB (Adresse in DE) Obergeben. 
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34 WRITE RANDOM 

dient zum Schreiben eines Records, wobei die Recordnummer durch Er
weiterungseintriige im FCB (Adresse in DE) ubergeben wird. 

35 COMPUTE FILE SIZE 

Ermittlung der Dateigrof3e in Records. Durch Vorgabe der FCB-Adresse in 
DE wird die Gro6e berechnet und in den Erweiterungsbytes fUr relativen 
Dateizugriff des FCB abgelegt. 

36 SET RANDOM RECORD 

Ermittlung der augenblicklichen Recordnummer einer Datei und Ablage in 
den Erweiterungsbytes fiir relativen Dateizugriff des FCB (Anfangsadresse 
in DE). 

37 RESET DRIVE 

Zurilcksetzen einzelner Laufwerke durch Obergabe eines 16-Bit-Parameters 
in DE, wobei das niederwertigste Bit Laufwerk A entspricht. 

38 ACCESS DRIVE 

Nur fUr MP/ M; fiir den CPC 6128 und den JOYCE ohne Bedeutung. 

39 FREE DRIVE 

Nur fiir MP/ M; fiir den CPC 6128 und den JOYCE ohne Bedeutung. 

40 WRITE RANDOM WITH ZERO 

Schreiben eines Records wie bei Funktion 34, wobei er jedoch zuvor mit 
Nullen gefiillt wird. 

41 TEST AND WRITE RECORD 

Nur fUr MP/M; beim CPC 6128 und den JOYCE ohne Bedeutung. 
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42 LOCK RECORD 

Nur fUr MP/M; beim CPC 6128 und den JOYCE ohne Bedeutung. 

43 UNLOCK RECORD 

Nur fUr MP/M; beim CPC 6128 und den JOYCE ohne Bedeutung. 

44 SET MULTI-SECTOR COUNT 

Wahrend fortlauf ender BDOS-Schreib- und Lesevorgange konnen bis zu 
128 Records (Zahl in Register E) auf einmal erfal3t und bearbeitet werden. 

45 SET BDOS ERROR MODE 

dient zur Behandlung physikalischer und erweiterter Fehler. EntMilt Regi
ster E den Wert 255, wird der "Return Error Mode" aktiviert, beim Wert 
254 ist es der "Return and Display Mode". 

46 GET DISC FREE SPACE 

ermittelt den noch freien Speicherplatz auf Disketten mit dem RW-Attri
but. Laufwerk A ist dabei mit 0, Laufwerk B mit I usw. in Register E 
vorzugeben. Im augenblicklichen OMA-Puffer werden dadurch die ersten 
drei Bytes mit einer Binarzahl (low, middle, high) belegt, die den freien 
Speicherplatz in Records angibt. 

47 CHAIN TO PROGRAM 

ermoglicht den Obergang von einem Programm zum nachsten, ohne da/3 
der Bediener eine spezielle Anweisung erteilen mu/3. Dazu ist die Befehls
zeile im gegenwartigen OMA-Puffer abzulegen und mit OOH abzuschlief3en. 
Zusatzlich ist Register E mit FFH zu belegen. Das neue Programm wird 
dann vom Bezugslaufwerk eingelesen und anschliet3end ausgefUhrt. 

48 FLUSH BUFFERS 

veranlaf3t, dal3 samtliche Records in den Blocking-/Deblocking-Puffern auf 
Diskette geschrieben werden. Ist zusatzliche das E-Register mit FFH 
vorbelegt, werden samtliche aktiven Datenpuff er geloscht. 
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49 GET/SET SYSTEM CONTROL BLOCK 

dient zum Lesen/ Schreiben des System-Control-Blocks (SCB). 

50 DIRECT BIOS CALLS 

dient zum Aufrufen von BIOS-Routinen, die in Bank 0 abgelegt sind und 
auf die ansonsten nur unter schwierigsten Dedingungen zugegriffen werden 
kann. Nlihere Einzelheiten sind in Kapitel 9.4 beschrieben. 

59 LOAD OVERLAY 

dient zum Laden von RSX-Modulen (siehe Kapitel 9.6) und betrifft nur 
Programme mit einem RSX-Vorspann (FCB-Adresse in DE). Verschiebbare 
Module mUssen mit der Extension PRL gekennzeichnet sein. Die Module 
werden nur geladen, aber nicht ausgefiihrt. 

60 CALL RESIDENT SYSTEM EXTENSION 

ruft eine RSX-Systemerweiterung auf. 

98 FREE BLOCKS 

lOscht slimtliche BIOcke in allen angeschlossenen Laufwerken, die wiihrend 
den BDOS-Schreiboperationen nur vorUbergehend angelegt wurden und 
nicht im Directory erscheinen sollen. Alle anderen Dateien milssen mit 
CLOSE geschlossen sein. 

99 TRUNCATE FILE 

ordnet dem letzten Record einer Datei eine Random-Record-Nummer zu, 
die im FCB (Adresse in DE) abgelegt ist. 

100 SET DIRECTORY-LABEL 

zum Einrichten oder Andern des Directory-Labels (FCB-Adresse in DE). 
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101 RETURN DIRECTORY LABEL DATA 

ermittelt das Byte im Directory-Label (Laufwerk in Register E), das An
gaben uber Password-Schutz und Timestamps fUr Dateien entMlt (siehe 
Kapitel 9.2). Das Byte wird in Register A ubergeben. 

102 READ FILE DATE STAMPS AND PASSWORD MODE 

ermittelt Timestamps und Password-Modus fUr Dateien. Der FCB (Adresse 
in DE) ist zun!ichst mit dem Dateinamen zu belegen. Im gleichen FCB 
befinden sich nach AusfUhrung der Funktion die betreffenden Angaben 
(siehe auch Kapitel 9.2). 

103 WRITE FILE XFCB 

schreibt oder aktualisiert den XFCB (Adresse in DE) fUr Dateien. Dabei 
handelt es sich um einen speziellen Directory-Eintrag, der das Password fiir 
eine Datei enthalt (siehe auch Kapitel 9.2). 

104 SET DATE AND TIME 

stellt die interne Uhr. Registerpaar DE enthiilt die Adresse des Feldes, in 
dem im BCD-Format Datum und Uhrzeit abgelegt sind. 

105 GET DATE AND TIME 

fragt die interne Uhr ab. Registerpaar DE enthiilt die Adresse des Feldes, 
in dem im BCD-Format Datum und Uhrzeit abgelegt sind. 

106 SET DEFAULT PASSWORD 

ermOglicht die programm!il3ige Vorgabe eines Passwords (Adresse in DE), 
bevor auf eine password-geschi.itzte Datei zugegriff en wird. 

107 RETURN SERIAL NUMBER 

ermittelt die CP/M Plus-Seriennummer. Sie wird in einem 6-Byte-Feld 
(Adresse in DE) abgelegt. 
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108 GET/SET PROGRAM RETURN CODE 

setzt bzw. ermittelt einen Return-Code fUr Programme. Diese Funktion 
wird benotigt, wenn mehrere Programme hintereinander abgearbeitet wer
den (z.B. Stapelverarbeitung oder BDOS-Funktion 47). Der zu setzende 
Code ist in Registerpaar DE vorzugeben. Soll der Code ermittelt werden, 
muB DE den Wert FFFFH enthalten. 

109 GET/SET CONSOLE MODE 

setzt bzw. ermittelt den Konsolen-Modus. Dieser besteht aus einem 16-Bit
Wert (in DE), der Angaben Uber die Aktivierung von CTRL-C (Programm
abbruch, Warmstart), CTRL-S, CTRL-Q (Scrollen) usw. enthlilt. Zur Ab
frage des Konsolen-Modus ist DE mit dem Wert FFFFH zu belegen. Die 
Informationen befinden sich dann in Register HL. 

llO GET /SET OUTPUT DELIMITER 

diese Funktion ermittelt bzw. setzt den Ausgabe-Delimiter fur Strings. 
StandardmfiBig ist er mit dem $-Zeichen vorbelegt (siehe Funktion 9). Zur 
Abfrage ist DE auf FFFFH zu setzen, worauf das Ergebnis in Register A 
abgelegt wird. Zurn Setzen ist das E-Register mit dem ASCII-Code des 
Delimiters zu belegen. 

111 PRINT BLOCK 

sendet einen im Console-Control-Block (CCB) (Adresse in DE) definierten 
String an den Konsolen-Kanal CONOUT:. Byte 0 und 1 des CCB enthlilt 
die Adresse, Byte 2 und 3 die Lfinge des Strings. 

112 LIST BLOCK 

Wie Aufruf 111, der String wird jedoch uber den LST:-Kanal ausgegeben. 

152 PARSE FILENAME 

formt einen Dateinamen, wie er beispielsweise von der Konsole eingegeben 
wird, in das interne FCB-Format um. Das Registerpaar DE entMilt die 
Adresse eines Puffers, der mit folgenden Angaben zu belegen ist: 
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Byte Beschreibung 

0 und 1 Adreaae dee vorgegebenen Strings 
2 und 3 Adresae dee FCB 

9.4 Mehr Ober das BIOS 

Das BIOS ist der gerateabhiingige Teil des CP/M-Systems und filhrt Funk
tionen auf einer weit niedrigeren Ebene als das BDOS aus. Die einzelnen 
BIOS-Routinen konnen Uber eine genormte Sprungtabelle aufgerufen wer
den, die nachfolgend aufgefUhrt ist. Der Versatz bezieht sich dabei auf den 
Anfang der Sprungtabelle. 

Nr. Versatz Funktion 

0 OOH 
1 03H 
2 06H 
3 09H 
4 OCH 
5 OFH 
6 12H 
7 15H 
8 18H 
9 1BH 

10 1EH 
11 21H 
12 24H 
13 27H 
14 2AH 
15 20H 
16 30H 

17 33H 
18 36H 
19 39H 
20 3CH 
21 3FH 
22 42H 
23 45H 
24 48H 
25 4BH 
26 4EH 
27 51H 
28 54H 
29 57H 

Kai ts tart 
Warmstart 
Konsolenstatuaabfrage (A=O, wenn keine Taste gedrUckt, aonst A=255) 
Eingabe einea Zeichens von der Konaole in A 
Ausgabe einea Zeichens in C an die Konsole 
Ausgabe eines Zeichens in C an den Drucker 
Ausgabe eines Zeichens in C Uber den Hilfskanal 
Eingabe einea Zeichena in A Uber den Hilfskanal 
Schreib- /Lesekopf der Floppy auf Spur 0 stellen 
Laufw erk anwllhlen (Nummer 0 bis 15 in C filr Laufwerk A bis P). 
Die DPH- Adresse erscheint in HL. 
Spur anwllhlen (Nummer in BC) 
Sektor anwllhlen (Nummer in BC) 
Adre81e (in BC) ftlr Sektorpuffer (DMA) eet11en 
Sektor leaen, mu.B vorhe.r angew!i.hlt sein 
Sektor schreiben, mu.B vorher angew!i.hlt sein 
Abfrage des Druckerstatus 
Sektornummer (in BC) anhand von Skewing-Tabelle 
(Beginn in DE) Ubersetllen (Ergebnie in HL) 
PrUft Konsolenstatua 
PrUft E ingabe-Statua !Ur Hilfskanal 
P rUft Ausgabe-Statua {Ur Hilfskanal 
Ermittelt Adresae filr I/0-Geratenamen-Tabelle 
Initialisiert physikalischea Gerllt in Tabelle 
Ermittelt DPH-Adresse fUr Laufwerk (in HL) 
Zlihlt fortlaufende Sektoren !Ur Read und Write 
Loscht physikalischen Sek tor-Puffer 
Blockverschiebung von (DE) 11u (HL) Anzahl (BC) im Speicher 
Zeit setzen/abfragen 
Speicherbank (A) anwahlen 
Speicherbank (A) filr OMA-Operation anwlihlen 
Setzt Zielbank (B) und Quellb:mk (C) filr Funktion 25 , 
falls Blockverschiebung 1,wiachen verschiedenen Banken 

Normalerweise kommt man oh ne die BIOS-Aufrufe aus, denn viele Funk
tionen konnen bereits Uber die BDOS-Aufrufe ausgefiihrt werden, die un-
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verandert an das BIOS weitergegeben werden. DarUber hinaus ist der Auf
ruf dieser Funktionen nicht einfach, denn die Sprungtabelle liegt in 
Bank 0. Mit dem BDOS-Aufruf 50 kann man jedoch direkt auf die BIOS
Sprungtabelle zugreif en, ohne sich um die Bankumschaltung kUmmern zu 
mussen. Dazu ist eine Tabelle im Speicher anzulegen, deren Adresse beim 
Aufruf der BDOS- Funktion 50 im Register DE abzulegen ist. Hier der 
Aufbau der Tabelle mit den Registerinhalten, die an das BIOS Ubergeben 
werden sollen: 

Byte 

0 
1 
2 und S 
4 und 6 
6 und 7 

Beschreibung 

BIOS- Funktionsnummer (0 bis 29) 
Inhalt A- Register 
Inhalt BC- Register 
Inhalt DE- Register 
Inhalt BL-Register. 

Gibt das BIOS Werte zuriick, so befinden sie sich nach der AusfUhrung der 
jeweiligen Funktion in den entsprechenden Registern. 

Auf3er dieser Sprungtabelle enthlilt das BIOS filr jedes Laufwerk noch ei
nen Disk-Parameter Block (DPB) und einen Disk-Parameter-Header (DBH). 
Diese beiden Tabellen liegen in Bank 0, so daf3 auf sie nicht unmittelbar 
zugegriffen werden kann. Dennoch wollen wir ihren Aufbau kurz betrach
ten. Beginnen wir mit der DPH-Tabelle, die folgendermal3en aufgebaut ist: 

Byte 

0 und 1 
2 bis 10 

11 
12 und lS 
14 und 16 
16 und 17 
18 und 19 
20 und 21 
22 und 23 
24 

Beschreibung 

Adresae der Skewing- Obersetimngstabelle (0, da beim CPC nicht verwendet) 
Zwischenapeicher Cilr BDOS, enthalt aktuelle Spur-, Sektor- und 
Recordnummer sowie andere Parameter 
Flag fUr Betriebsbereitachaft von Laufwerken 
Adresae des Disk- Parameter-Blocks (DPB) 
PrOfsummentabelle fOr Directory 
AdreBBe der Blockbelegungstabelle 
AdreHe des Buffer-Control-Blocks (BCB) for das Directory 
Adresee des BCB fUr Dateien 
Adresee der Diredory-Haah-Tabelle 
Bank-Numme.r der Hash-Tabelle 

Die Skewing-Ubersetzunstabelle enthalt die Reihenfolge der Sektoren, in 
welcher der Zugriff in jeder Spur auf der Diskette stattfindet. Manchmal 
ist es aus ZeitgrUnden gUnstiger , die Auf zeichnung nicht mit dem nachst 
folgenden Sektor fortzusetzen, sondern zunachst erst zwei oder drei Sek
toren zu uberspringen. 
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Hier ein Beispiel: Angenommen, eine Diskette mit 20 Sektoren benotigt fi.ir 
eine Umdrehung 20 ms, d.h. J ms, um von einem zum nachsten Sektor zu 
gelangen. Nachdem nun der Inhalt eines Sektors gelesen wurde, mull er erst 
in den Speicher ubertragen werden, was z.B. 2.5 ms dauert. 1st nun eine 
Datei in fortlauf enden Sektoren abgelegt, muf3te in diesem Fall die Diskette 
eine ganze Umdrehung durchmachen, um auf den nachsten Sektor zugrei
fen zu konnen, denn nach I ms ist der Datentransfer noch nicht abge
schlossen. Indem nun jeweils zwei Sektoren ausgelassen werden, kann nicht 
erst nach 20, sondern bereits nach 3 ms mit dem Zugriff auf den nachsten 
Sektor begonnen werden, was insgesamt eine wesentlich schnellere Daten
ubertragung ermoglicht. Die Skewing-Ubersetzungstabelle konnte in diesem 
Fall folgendermaI3en aussehen: 

1, 
2, 
3, 

4, 
6, 
6, 

1, 
8, 
9, 

10, 
11 , 
12, 

13, 
14, 
16, 

16, 
17, 
18 

19, 
20, 

Obwohl jeweils zwei Sektoren ausgelassen werden, wird dennoch die ge
samte Spur genutzt, denn sie kann jetzt anstelle von 20 Umdrehungen be
reits wt\hrend drei Umdrehungen vollsU1ndig gelesen bzw. beschrieben wer
den. 

Die CPC-Floppy enthlUt allerdings keine Skewing-Tabelle, wie der DPH
Tabelle zu entnehmen ist. Es besteht aber noch die Moglichkeit, die Sek
tornummern gleich in der Form der Skewing-Tabelle zu formatieren, was 
dieselbe Wirkung Mtte. Ob die Floppy allerdings davon Gebrauch macht, 
ist nicht bekannt, jedenfalls arbeitet sie ohnehin schon recht schnell. 

Als weiteres taucht der Begriff Blockbelegungstabelle auf. Dabei handelt es 
sich um ein Verzeichnis, das flir jeden Block auf der Diskette ein Bit ent
Mlt. 1st nun ein Block belegt, ist auch das entsprechende Bit in der Tabelle 
gesetzt, anderenfalls ist es geloscht. 

Der Buffer-Control-Block (BCB) ist eine weitere Tabelle, die das BOOS 
zum Blocking/Deblocking von Records benotigt. Darunter versteht man das 
Herausnehmen bzw. EinfUgen von logischen Records (128 Bytes) aus/in 
physikaHsche Diskettensektoren, die meist grOBer als ein Record sind (beim 
CPC 512 Bytes). Unter CP/M Plus geschieht das zumeist durch das BOOS, 
wt\hrend unter CP/ M 2.2 diese Aufgabe das BIOS ubernimmt. 

Die Directory-Hash-Tabellen beschleunigen Suchvorgange im Directory, 
und zwar auf eine ahnliche Art, wie es bei einer relativen Dateiverwaltung 
mit Direktzugriff der Fall ist. Zurn Auffinden eines Eintrags ist somit das 
Directory nicht mehr von Anfang an sequentiell zu lesen und zu durch
suchen. 
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Das Directory enthlilt no ch eine Priif summentabelle, mit deren Hilfe CP /M 
f eststellt, ob ein Diskettenwechsel vorgenommen wurde, um dann entspre
chende Mal3nahmen einzuleiten. 

Kommen wir jetzt zum Disk- Parameter-Block {DPB), der verschiedene 
Angaben liber die physikalische Struktur der Diskette enthalt und for jedes 
einzelne Laufwerk benOtigt wird. Die hierin enthaltenen Angaben werden 
z.B. auch von dem Befehl SHOW [DRIVE} (siehe Kapitel 3) abgefragt. Hier 
nun der Inhalt des DPB: 

Byte 

0 und 1 
2 
3 
4 
5 und 6 
1und8 
9 und 10 
11 und 12 
12 und 14 
15 
16 

Beschreibung 

Records pro Spur 
Blockverschiebi!faktor 
Blockmaske 
Extent- Maske 
Max. Blockanr.ahl -1 
Max. Anr.ahl der Directory-Eintrage 
Allocation 0 und 1 
Zu UberprUfende Blocke bei Diskettenwechsel 
Anuhl der Syetemspuren 
Phyeikalischer Record-Verechiebe-Faktor 
Phyeikalieche Record - Verechiebe-Maeke 

Hier nun noch eine kurze Erltiuterung zu den einzelnen Parametern. Der 
Blockverschiebefaktor gibt die Zweierpotenz der Anzahl der Records pro 
Block wieder. Sein Wert ist hier gleich 3, da 

23 * 128 {Recordgrol3e) = 1024 (BlockgrOOe) 

ergibt. Aus diesem Wert errechnet sich auch die Blockmaske, in der die 
drei (Verschiebefaktor) niederwertigsten Bits gesetzt sind: 

0000 0111 bintir = 7 

Allocation 0 und J gibt die Anzahl der Directory-Blocke an, wobei fiir je
den Block ein Bit gesetzt ist. Jn diesem Fall steht aber das niederwertigste 
Bit links und das hOchstwertigste rechts. Da der CPC vier solcher Blocke 
enthtilt, erMlt man: 

l Ill 0000 0000 0000 biniir = COOOH 

Die beiden letzten Werte des DPB beziehen sich auf die physikalischen 
Records und sind genauso wie der Blockverschiebefaktor bzw. die Block
maske zu ermitteln. 
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9.5 Die Nullseite 

Wie wissen bereits, daB der TPA bei Adresse I OOH beginnt. Darunter 
befindet sich noch die Nullseite (Zeropage) von OOOOH bis OOFFH, die 
wichtige Informationen enthfilt und die wir uns jetzt einmal nfiher an
schauen wollen: 

Adresse 

OOH 02H 
03H 04H 
05H 07H 
08H · 3AH 
3BH 4FH 
50H 

51H · 52H 
53H 
54H • 55H 
56H 
57H 5BH 
SCH 7BH 
6CH • 7BH 
7CH 
7DH . 7FH 
80H FFH 

Beschreibung 

Sprungvektor fUr BIOS-Warmatart 
Reeerviert 
Sprungvektor fUr BDOS-AufruCe 
Reserviert fur RST 1 bis RST 7 
Unbenutzt 
Gibt Laufwerk an, von dem Programm geladen wurde 
(O=Laufwerk A, l = Laufwerk B, usw.) 
Adresee des Pasaword- Feldes 1 
Lllnge dea Paaaword-Feldes 1 
Adreese des Paasword- F eldea 2 
Lllnge dea Password- Feldea 2 
Unbenubt 
Standard-File-Control-Block (FCB) 1 
Standard - File- Control-Block (FCB) 2 
Augenblickliche Record - Position in FCB l filr Direktzugriff 
Erweiterung i;u 7CH 
Standard- 128 Byte- Disketten Ein - / Ausgabepu{fer 

Die in der Tabelle verwendeten Bezeichnungen 1 und 2 beziehen sich auf 
bestimmte Befehle, in denen zwei Dateinamen (evtuell mit Password) auf
treten. Dazu ein Beispiel: 

TYPE ABC.TXT 

Hier bezieht sich der Bef eh! TYPE auf die Nummer J und die Datei 
ABC.TXT auf die Nummer 2. 
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9.6 Residente System-Erweiterungen (RSX) 

Mit einer residenten Systemerweiterung (RSX) k6nnen Sie das CP /M Plus
Betriebssystem nach Ihren eigenen Wi.inschen erweitern oder lindern. Dies 
geschieht jedoch nur zeitweise wahrend der AusfUhrung eines Programms 
(COM-Datei), die ein oder mehrere RSX-Module enthlilt. 

Fi.ihrt nun ein Programm einen BDOS-Aufruf aus, so fragt jedes RSX des
sen Nummer ab, um zu bestimmen, ob er unvedindert ausgefiihrt werden 
soil oder nicht. Wenn nicht, werden die im RSX-Modul enthaltenen Modi
fikationen ausgefi.ihrt. 

RSX-Module k6nnen mit GENCOM (siehe Kapitel 10) erstellt und in 
COM-Dateien eingebunden werden. Zusatzlich erhalten diese Dateien noch 
einen Vorspann (Header) von 256 Bytes, an dem der CCP erkennt, daB 
RSX-Module geladen werden sollen. Sie werden dann im oberen TPA- Be
reich abgelegt und ausgefi.ihrt. 

Ein Beispiel filr residente Systemerweiterungen ist der Bef ehl GET (siehe 
Kapitel 10), der Bef eh le statt von der Tastatur aus einer Datei entgegen
nimmt und ausfi.ihrt. Das hier aktivierte RSX lenkt also die normale Kon
soleneingabe auf die betreffende Datei um. 

Eine weitere Behandlung der RSXs wi.irde an dieser Stelle zu weit fi.ihren, 
da sie umfangreiche Kenntnisse Uber den internen Aufbau von CP/ M Plus 
und in der Assemblerprogrammierung erfordert. In diesem Zusammenhang 
wird auf die am Anfang des Kapitels aufgefi.ihrte Dokumentation von Di
gital Research verwiesen. 

9.7 System-Control-Block (SCB) 

Beim System-Control- Block handelt es sich um eine Ta belle von I 00 Bytes, 
die im BDOS abgelegt ist. Sie enthalt diverse Flags und Parameter fi.ir den 
CCP, das BOOS und andere Systemteile. So sind in den SCB beispielsweise 
Datum und Uhrzeit, Bildschirm-Parameter und die Aktivierung der ver
schiedenen Ein-/ Ausgabekantile eingetragen. Einige CP/M Plus-Dienstpro
gramme und BDOS-Aufrufe greifen ebenfalls auf den SCB zu (z.B. DE
VICE), um die darin enthaltenen Parameter zu lindern. Hier nun der Inhalt 
des SCB im einzelnen: 
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Offset 

OOH 04H 
OSH 
06H 09H 
OAH - OFH 
10H 11H 
12H 19H 
1AH 
1BH 
1CH 
1DH 21H 
22H - 23H 
24H 25H 
26H 27H 
28H 29H 
2AH 2BH 
2CH 
2DH 
2EH 
2FH 
30H 32H 
33H - 34H 
35H 36H 
37H 
38H 
39H 3BH 
3CH 3DH 
3EH 
3FH - 43H 
44H 
45H 49H 
4AH 
4BH 
4CH - 4FH 
·soH 
51H 
52H - 56H 
57H 
SSH 59H 
SAH 
SBH 
SCH 
5DH · SEH 
5FH - 63H 

Beschreibung 

Reserviert 
BDOS-Veraiona- Nummer 
User Flags 
Reeerviert 
Program Error Return Code 
Reeerviert 
Anzahl der Bildechirmspalten 
Augenblickliche Bildachirmr.eile 
Seitenllinge Bildschirm 
Reserviert 
CONIN-Flag 
CONOUT-Flag 
AUXIN-Flag 
AUXOUT-Flag 
LSTOUT-Flag 
Page-Modus 
Reeerviert 
Flag Cur CTRL-H· = DEL 
Flag CUr DEL = CTRL- H 
Reeerviert 
Koneolen- Modue (eiehe BDOS- Aufruf 109) 
Reeerviert 
Auegabe-Delimiter (eiehe BDOS-Au!ru! 110) 
Flag fUr parallele Druckerauagabe (z.B. mit CTRL-P) 
Reaerviert 
Derr.eitige DMA-Adresse 
Derzeitigee Ber.ugslauCwerk 
Reeerviert 
Derr.eitige Benutz.ernummer 
Reaerviert 
BDOS Multi -Sector Count (a. BDOS-Aufruf 44) 
BDOS Error Mode (s. BDOS- AuCruf 45) 
Suchpfad CUr max. 4 Laufwerke (siehe SETDEF) 
Laufwerk fUr temporl\re Dateien 
LauCwerk, an dem r.uletr.t Fehlel' auCtrat 
Reaerviert 
Flag fur Auegabeart der BDOS-Fehlermeldungen 
Tage aeit dem 1. Januar 1978 
Stunden im BCD-Format 
Minuten im BCD-Format 
Sekunden im BCD-Format 
Baaisadresee des Common-Speicherbereiche 
Reaerviert 

Obwohl der SCB von vielen Dienstprogrammen und BDOS-Aufrufen ver
andert wird, kann dies auch unter Anwendung der BDOS-Funktion 49 ge
schehen. Dabei ist jedoch zu beachten, daB eine unsachgemiiBe Anderung 
einiger spezieller Parameter leicht zum Systemabsturz filhren kann. 

Neben der Anderung einzelner Parameter dient die BDOS-Funktion 49 
auch zu deren Abfrage. Beim Aufruf ist das DE-Register mit der An
fangsadresse der folgenden Tabelle zu belegen, die an einer beliebigen 
Stelle im TPA abgelegt werden kann: 
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Byte Beschreibung 

0 BCB-Offset 
1 FFH, wenn ein Byte gesetzt werden soil 

FEH, wenn ein Wort (2-Byte-Parameter oder - Adreese in der Reihenfolge 
low, high) gesetzt werden soll 
OOH, wenn ein Wert aue dem SCB abgefragt werden soil 

2 und 3 Ergebnis bei Abfrage (1-Byte-Werte in Byte 2, 
2-Byte-Werte in Byte 2 und 3) 

9.8 Anpassen von CP /M-Software 

Abschliel3end wollen wir noch einen kurzen Blick auf die Anpassung von 
Software richten. Dabei interessiert uns jetzt nicht die Software, die bereits 
fertig fur den CPC gelief ert wird und nur no ch einer geringen Anpassung 
bedarf, sondern die Programme, die Sie von einem anderen CP/M-System 
auf den CPC oder JOYCE Ubertragen. 

Ist eine direkte Obertragung wegen unterschiedlicher Disketten-Aufzeich
nungsformate nicht moglich, bietet sich in erster Linie eine Verbindung 
Uber die RS232- oder V24-Schnittstelle an. In viele andere Computer ist sie 
bereits eingebaut, aber in den CPC noch nicht. Es gibt jedoch verschiedene 
Firmen, die eine solche Schnjttstelle zusammen mit einem passenden Ter
minalprogramm anbieten, wobei die Datenubertragung meist uber den 
AUXIN:- und AUXOUT:-Kanal stattfindet. Da es aber eine Vielzahl von 
Terminalprogrammen gibt, wollen wir hier auf eine genaue Beschreibung 
verzichten, die dem Programm bzw. der Schnittstelle ja ohnehin beiliegt. 
Sollte ein Terminalprogramm nur unter AMSDOS arbeiten, so ist dies nicht 
hinderlich, denn wir konnen auch unter AMSDOS CP/M-Programme auf 
Diskette speichern. 

1st nun ein CP/M-Programm als COM-Datei auf Diskette abgelegt, so ist es 
haufig schon lauffahig, ohne dal3 eine weitere Anpassung notig ware. Dabei 
darf das betreffende Programm aber nicht mehr Arbeitsspeicher benotigen, 
als im TPA vorhanden ist. 

Anpassungen sind zumeist bei den Programmen erforderlich, die spezielle 
Bildschirm- oder Druckersteuerzeichen verwenden. So verwendet WordStar 
beispielsweise Steuerzeichen zur Cursorsteuerung und zum Loschen des 
Bildschirms, ohne die das Programm nicht richtig funktioniert. Im Hand
buch des CPC bzw. Ihres Druckers konnen Sie aber slimtliche benotigten 
Steuerzeichen nachschlagen. Viele CP/M-Programme werden mit einem 
speziellen Installationsprogramm geliefert, mit dessen Hilfe man diese 
Steuerzeichen eingeben kann. Zumindest liegt aber eine genaue Installa-
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tionsanweisung mit Patch-Adressen bei, in die man mit Hilfe von SID die 
entsprechenden Werte einschreiben kann. 

Echte Schwierigkeiten diirften aber nur bei solchen Programmen auftreten, 
die andere Adressen als die Standard-BDOS-Sprungadressen verwenden. In 
diesem Fall handelt es sich aber nicht mehr um reine CP/M-Software, son
dern um ein geratespezifisches Programm, das nur fiir einen speziellen 
Computer geschrieben wurde. 
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10 CP /M-BefehlsObersicht 

In diesem Kapitel finden Sie eine Zusammenfassung slimtlicher CP/M
Plus-Befehle und -Dienstprogramme in alphabetischer Reihenfolge geord
net. Zuslitzlich auf genommen wurden au/3erdem alle Gerlite- spezifischen 
Programme, die sich auf den mitgelief er ten Systemdisketten befinden, so
fern sie fUr das Arbeiten mit CP/M Plus auf dem CPC 6128 bzw. JOYCE 
von Bedeutung sind. 

Im Gegensatz zur Beschreibung in den vorangehenden Kapiteln sind hier 
slimtliche Unterbef eh le (z.B. fiir ED und PIP) mit aufgefUhrt und groBen
teils mit Beispielen versehen. Diese Aufteilung verleiht dem Kapitel den 
Charakter eines ausfuhrlichen Nachschlagewerkes, aus dem sich besonders 
der fortgeschrittene CP/M-Anwender die bentHigten Informationen schnell 
beschaff en kann. 

Einige Bef eh le benotigen filr bestimmte Optionen die Eingabe von eckigen 
Klammern. Da die deutsche Ausfilhrung des JOYCE nicht iiber solche Zei
chen verfUgt, muB statt dessen "A" fiir ''['' (eckige Klammer auf) bzw. "U" 
filr "}" (eckige Klammer zu) gesetzt werden. 
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AMS DOS 

Gerlitespezifischer CPC-6128-Befehl (Datei AMSDOS.COM) 

Beschreibung: AMSDOS schaltet den CPC-6128-Computer vom CP/M
Modus in den BASIC/ AMSDOS-Modus zuriick, wobei ein 
Reset durchgeflihrt wird. Slimtliche Oaten im Speicher gehen 
dabei verloren. 

Aufruf: AMSDOS 
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BASIC 

Datei BASIC.COM (nur JOYCE) 

Beschreibung: Der JOYCE ist nicht, wie der CPC 6128, mit dem CPC
BASIC zu betreiben. Statt dessen ist das Mallard-BASIC im 
CP/M-Modus separat von Diskette zu laden, das in der Da
tei BASIC.COM abgelegt ist. Das Mallard- BASIC ist dem 
M-BASIC sehr ahnlich, nicht aber mit dem CPC-BASIC 
identisch. 

Aufruf: BASIC 

Zur Ruckkehr in den CP/M-Befehlsmodus ist der BASIC
Befehl 

SYSTEM 

auszufUhren. 
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C10CPM3 

Datei C10CPM3.EMS (nur CPC 6128) 

Beschreibung: Diese Datei enthalt das CP/M Plus-Betriebssystem und mu/3 
sich auf jeder Diskette befinden, die CP /M Plus bootet (Iadt 
und initialisiert). Eine solche Diskette mu/3 im Systemformat 
formatiert sein (siehe DISCKIT3), d.h. einen BOOT-Sektor 
enthalten, der die CIOCPM3.EMS-Datei ladt. 

Aufruf: ICPM 

von BASIC aus, worauf zunlichst der BOOT-Sektor ausge
fuhrt und infolgedessen CP /M Plus geladen und initialisiert 
wird. 
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COPYSYS 

Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei COPYSYS.COM) 

Beschreibung: COPYSYS ubertragt das CP/M-Plus-Betriebssystem auf eine 
neue Diskette. Dieses Programm steht fiir den CPC 6128 und 
JOYCE nicht zur Verfi.igung, da diese Aufgabe hier von 
DISCKIT3 bzw. DISCKIT i.ibernommen wird. Auf jeden Fall 
ist zusfitzlich noch die Datei CIOCPM3.EMS (CPC 6128) 
bzw. Jl2DCPM3.EMS (JOYCE) mit PIP auf die Diskette zu 
kopieren. 
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DATE 
Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei DATE.COM) 

Beschreibung: DA TE dient zum Stellen und Abfragen der internen Uhr 
mit Datumsanzeige. Ist DA TE einmal ausgefiihrt, konnen 
Dateien mit sogenannten Timestamps (Zeitmarken) versehen 
werden, sofern das Disketten-Directory mittels INITDIR 
(siehe unten) dafi.ir eingerichtet wurde. 

Aufruf: DA TE 

Beispiel: 

Aufruf: 

(ohne Zusatz) fragt das augenblickliche Datum mit Uhrzeit 
ab. 

DATE mm/tt/jj hh:mm:ss: 

stellt Datum und Uhrzeit ein. 

DATE 12/05/85 13:34:45 

stellt die interne Uhr auf den 5.12.85, 13 Uhr, 34 Minuten, 
45 Sekunden. Dieser Befehl wird aber erst nach anschliel3en
dem Dri.icken einer beliebigen Taste ausgefi.ihrt, was ein ge
naues Stellen der Uhr ermogJicht. 

DATE SET 

ist eine Abwandlung des letzten Befehls und eignet sich 
besonders zum Einbau in SUBMIT- (Stapel-) oder PRO
FILE.SUB-Dateien. Somit wird beim Aufruf eines Pro
gramms oder beim Laden von CP /M Plus automatisch das 
aktuelle Datum samt Uhrzeit vom Benutzer angefordert, um 
die interne Uhr zu stellen. 

DATE CONTINOUS 

bzw. 

DATE C 

fragt Datum und Uhrzeit fortlauf end ab, so dal3 der Ein
druck einer Digitaluhr entsteht. 
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DEVICE 

Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei DEVICE.COM) 

Beschreibung: Weist den logischen Ein-/Ausgabekanalen des CP/M-Plus
Betriebssystems physikalische Gerate zu bzw. fragt die Zu
ordnung ab. 

Aufruf: DEVICE 

liefert beispielsweise folgende Angaben: 

Physical Devices: 
l=lnput,O=Output ,S=Serial,X=Xon·Xoff 
CRT NONE 10 LPT NONE 0 

Current Assignments: 
CONIN : = CRT 
CONOUT : = CRT 
AUXIN: =Null Device 
AUXOUT: = Null Device 
LST: -= LPT 

Enter new assignment or hit RETURN 

Hierin bedeuten: 

a) Ein-/ AusgabekantHe: 

CO NIN: 
CON OUT: 
AUXIN: 
AUX OUT: 
LST: 

= Konsoleneingabe 
= Konsolenausgabe 
= Hilf skanal Eingabe 
= Hilfskanal Ausgabe 
= Listkanal 

b) Physikalische Gerlite: 
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Beispiel: 

Aufruf: 

Optionen: 

Beispiele: 

Im Anschlu13 an die Auflistung erfolgt die Abfrage, ob eine 
neue Zuordnung gewilnscht: 

Kanai: = physik. Gerat 

ordnet dem angegebenen Ein-/ Ausgabekanal ein neues phy
sikalisches Gerat zu. 

LST: =CRT 

lenkt die Druckerausgabe auf den Bildschirm um. Wird 
keine neue Zuordnung gewilnscht, ist das Programm durch 
Drilcken der RETURN-Taste zu verlassen. 

DEVICE kann auch auf fol gen de Arten auf gerufen werden: 

DEVICE Kanai: (Option) = Phys. Gerat (Option) 

DEVICE Kanai: = NULL 

DEVICE Phys. Gerlit (Option) 

(XON) 

Bezugnahme auf das XON/XOFF-Kommunikations-Proto
koll 

(NOXON! 

Obertragung ohne Anlage eines Protokolls 

(BaudrateJ 

Angabe der Baudrate zwischen 50 und 19200 Baud 

DEVICE CONIN:=CRT 
DEVICE AUXOUT:=MODEM{XON,1200] 



CP / M-Befehlsiibersicht 173 

DIR/ DIRSYS 
DIR und DIRSYS ohne Optionen sind residente Standard-CP/M-Plus-Be
fehle. DIR mit Optionen ist ein nichtresidenter Standard-Befehl (Datei 
DIR.COM). 

Beschreibung: Mit dem DIR-Befehl (ohne Option) wird das gesamte Direc
tory (Inhaltsverzeichnis) einer Diskette, oder ein Teil davon, 
aufgelistet. Die Dateinamen erscheinen dabei in der Reihen
folge ihrer Ablage, d.h . nicht alphabetisch sortiert. Ausge
nommen hiervon sind Systemdateien. 

Aufruf: 

Enthalt der DIR-Befehl zusatzlich Optionen, erscheint das 
Directory in einer erweiterten Form, beispielsweise mit 
Speicherplatzbelegung der einzelnen Dateien, mit Dateiattri
buten oder mit Timestamps. 

Der DIRSYS-Bef ehl Iistet ausschliel3lich Systemdateien. Fur 
ihn sind keine Optionen zuliissig. 

Hinweis: Fur Dateien, die mit DIR (ohne Option) aufgelistet 
werden konnen, ist das Directory-Attribut und fur System
dateien, die mit DIRSYS anzuzeigen sind, das Systemattribut 
gesetzt. Siehe auch SET. 

DIR (Laufwerk:)[Option) 

bzw. 

DIRSYS (Laufwerk:) 

oder 

DIR (Laufwerk:)Dateiname 

bzw. 

DIRSYS (Laufwerk:)Dateiname 

Dabei kann der Dateiname ein- oder mehrdeutig sein . 

Beispiele: DIR 

listet das Directory ohne Systemdateien des Bezugslaufwer
kes und 

DIR B: 
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Optionen: 

Aufruf: 

Optionen: 

das Directory ohne Systemdateien von Lauf werk B. 

DIR PROBE.TXT 

sucht die Datei PROBE.TXT. 1st sie auf Q.er Diskette vor
handen, wird der Name PROBE.TXT ausgegeben, wenn 
nicht, erscheint der Hinweis 

NO FILE 

Der Befehl 

DIR •.COM 

listet st\mtliche COM-Dateien und 

DIR B•.• 
diejenigen Dateinamen, die mit dem Buchstaben "B" begin
nen. 

D!RSYS B:•.rxr 

listet s!imtliche Systemdateien in Laufwerk B, deren Exten
sion TXT lautet. 

Optionen kOnnen nur f ur das gesamte Directory, nicht aber 
fUr einzelne Dateien erteilt werden. In der nachfolgenden 
Beschreibung entMlt ein einfaches Directory- Listing 
lediglich die Dateinamen - wie nach DIR ohne Option. Ein 
erweitertes Listing hat dagegen folgende Angaben: 

Dateiname mit Extension 
Belegter Speicherplatz in KByte und Records 
Dateiattribute (Directory- bzw. Systemattribut, Schreib
schutz) 
Passwordschutz (falls eingerich tet) 
Timestamps (falls eingerichtet) 

DIR (Laufwerk:) (Option) 

Hier die Optionen im einzelnen: 

(DATE) 

Listet das erweiterte Directory-Listing, sofern Timestamps 
zugelassen sind. 



Beispiele: 

Option: 

Beispiel: 
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(DIRI 

Zeigt erweitertes Directory-Listing aller Dateien mit Direc
tory-Attribut. 

(DRIVE=ALLI 

Zeigt erweitertes Directory-Listing aller angeschlossenen 
Laufwerke an. Funktioniert nur fUr Laufwerke, auf die seit 
dem CP/M-Start bereits mindestens einmal zugegdffen 
wurde. 

IDRIVE=dl 

Zeigt erweitertes Directory -Listing fUr Laufwerk d an. 

DIR [DRIVE=BJ 

Zeigt das Directory von Laufwerk B. Auf dem CPC 6 128 
und JOYCE ist d ieser Bef eh! gleichbedeutend mit 

DIR B:[ FULL] 

(EXCLUDE! Datcioame 1, Dateiname 2, .. . 

zeigt das erweiterte Directory-Listing mit alien Dateien an, 
aul3er den angegebenen. 

DIR [EXCLUDE] PIP.COM. ED.COM 

zeigt samtliche Dateien an, mit Ausnahme von PIP.COM und 
ED.COM. 

Optionen: IGnl 

zeigt das erweiterte Directory-Listing fUr alle Dateien des 
Benutzerbereichs n an. 

(FULL) 

zeigt das erweiterte Directory - Listing stimtlicher Dateien an. 

(NOP AGE) 

zeigt das erweiterte Direc tory-Listing ohne Unterbrechung 
durch seitenweise Bildschirm- Ausgabe an. 
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Beispiel: 

(NOSORT) 

zeigt das erweiterte Directory- Listing an, mit alien Dateina
men in der Reihenfolge ihrer Ablage, also nicht alphabetisch 
sortiert, wie es bei den ubrigen Optionen der Fall ist. 

(ROI 

zeigt das erweiterte Directory-Listing an, jedoch nur mit 
Dateien, die schreibgeschutzt sind (RO). 

(RW) 

zeigt das erweiterte Directory- Listing an, jedoch nur mit 
Dateien, die nicht schreibgeschutzt sind (R W) . 

(SIZE) 

zeigt das alphabetisch sortierte einfache Directory-Listing in 
drei Spalten an, wobei filr jede Datei der belegte Speicher
platz auf der Diskette in KByte mit angegeben wird. 

(USER=ALL) 

zeigt das erweiterte Directory-Listing mit Dateien aller Be
nutzerbereiche a n. 

(USER=n) 

zeigt das erweiterte Directory-Listing fUr Benutzerbereich n 
an. 

Es keinnen auch mehrere Optionen kombiniert werden: 

DIR { DR!VE=B.NOSORT,NOPAGE} 

Hier werden s1\mtliche Dateien in Laufwerk B angezeigt, al
lerdings nicht alphabetisch sortiert und ohne Unterbrechung, 
wenn eine Bildschirmseite vollgeschrieben ist. 
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DISCKIT / DISCKIT3 (JOYCE I CPC 6128) 

gertitespezifischer CP/M-Plus-Befehl (Datei DISCKIT.COM bzw. DISC
KIT3.COM) 

Bcschreibung: DISCKIT bzw. DISCKIT3 ist ein komfortables Dienstpro
gramm, das Disketten mit einem oder zwei Lauf werken ko
piert, formatiert oder verifiziert. 

Aufruf: 

Die Bedienung ist menugesteuert, wobei die jeweiligen 
Menilpunkte mit den Funktionstasten des Ziff erntastenblocks 
auszuw:ihlen sind. Weitere Inf ormationen zu DISCKIT bzw. 
DISCKIT3 befinden sich in Kapitel 2.3. 

DISCKIT (JOYCE) 

bzw. 

DISCKIT3 (CPC 6128) 

DISCKIT bzw. DISCKIT3 stellt automatisch fest, ob ein 
oder zwei Laufwerke angeschlossen sind . Bei einem Lauf
werk ist zum Kopieren und Verifizieren jedoch ein mehr
facher Diskettenwechsel nOtig. 
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DUMP 

Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei DUMP.COM) 

Beschreibung: DUMP liest Dateien von Diskette und listet sie in hexadezi
maler Form auf dem Bildschirm, wobei darstellbare ASCH
Zeichen angegeben werden. 

Aufruf: 

Beispiel: 

DUMP (Laufwerk:) Dateiname 

DUMP MUSTER.COM 

listet die Datei MUSTER.COM im Hexcode mit darstellba
ren ASCII-Zeichen . 
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ED 

Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei ED.COM) 

Beschreibung: ED ist ein Texteditorprogramm, das sich zum Erstellen und 
Bearbeiten von Textdateien jeglicher Art eignet. Dabei wer
den die Texte in einen Textpuff er geschrieben oder mi.issen 
nach dem Aufruf von ED dorthin von Diskette iibertragen 
werden. 

Bei ED handelt es sich um einen einfachen Editor mit ge
ringem Bedienungskomfort, der weit hinter demjenigen von 
professionellen Texverarbeitungsprogrammen, wie z.B. 
WordStar, zurucksteh t. 

Anwendung: Texte schreiben, Textzeilen lOschen, Textzeilen einfilgen, 
Begriff e im Text suchen und austauschen 

Aufruf: ED (Laufwerk:)Dateiname 

Beispiele: 

ED-Befehle: 

Dabei ist der Name der Datei anzugeben, die neu angelegt 
oder bearbeitet werden soll. Nach dem A ufruf erscheint 

NEW FILE 
: . 
wenn die Datei neu angelegt wird oder nur 

: . 
wenn die Datei bereits vorhanden ist und weiter bearbeitet 
werden soll. Hinter dem Doppelpunkt und dem Sternchen 
sind dann die ED-Befehle einzugeben. 

ED PROBE.TXT 

ruft die Datei PROBE.TXT auf oder legt sie neu an. Mit 

ED B:BR!EF.TXT 

geschieht dasselbe mit der Datei BRIEF.TXT, jedoch in 
Laufwerk B. 

Bei den nachfolgend aufgefi.ihrten Bef ehlen tritt h~ufig der Wert "n" auf. 
Fur "n" steht dabei die jeweilige Anzahl von Zeichen, Zeilen usw. Fur ''n" 
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kann man aber auch ein Ziffernkreuz (#) angegeben, das fUr die grol3t
mogliche Anzahl von "n" (max. 65535) steht. ED beri.icksichigt dabei immer 
die Gesamtzahl von Zeichen oder Zeilen in einer Datei oder im Puffer. 

Ist fi.ir einen Befehl +/-n angegeben, so kann bei positiven Werten das 
Pluszeichen auch entfallen. 

Befehl: n: 

setzt den Textzeiger an den Anfang der n-ten Zeile. 

Beispiel: 25: 

Der Zeiger steht jetzt am Anfang der 25. Zeile im Textpuf
fer. 

Befehl: nA 

Dieser Bef ehl liest n Zeilen aus der Textdatei in den Text
puffer zur Bearbeitung ein. 

Beispiele: JOA 

liest 30 Zeilen in den Puff er und 

#A 

s1imtliche Zeilen der Textdatei. Der letzte Befehl sollte im
mer bei nicht zu umfangreichen Dateien Anwendung finden, 
wenn sie einschliel3lich moglicher Erweiterungen in den 
Puff er hineinpassen. 

Befehl: +/-B 

Befehl: 

Beispiele: 

setzt den Textzeiger an den Puff eranfang (B oder +B) oder 
an das Pufferende (-B). 

+/-nC 

Setzt den Textzeiger von seiner augenblicklichen Position +n 
Zeichen vor oder -n Zeichen zuri.ick. 

-20C 

154C 

(Textzeiger um 20 Zeichen zurucksetzen) 

(Textzeiger um 154 Zeichen vorri.icken) 



Befehl: 

Beispiele: 
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+/ -nD 

16scht von der augenblicklichen Position des Textzeigers die 
+n folgenden oder die -n davorliegenden Zeichen. 

Angenommen, der Pufferzeiger steht auf dem 1000-sten 
Zeichen. Dann werden mit 

20D 

die Zeichen 1000 bis I 019 und mi t 

-12D 

die Zeichen 988 bis 999 gel6scht. 

Defehl: E 

Beispiel: 

Befehl: 

Beendigung der Textverarbeitung und RUckkehr zu CP /M. 
Der Text wird aus dem Puffer in eine Zwischendatei (Ex
tension $$$) geschrieben, diese dann in den beim Aufruf 
von ED angegebenen Dateinamen umbenannt und eine even
tuell vorher vorhandene Datei in eine BAK-Datei umbe
nannt. 

Die Bearbeitung der Textdatei BRIEF.TXT, die sich schon 
vor dem ED-Aufruf auf Diskette befand, soll abgeschlossen 
werden. Sp1itestens bei der A usfOhrung des E-Bef eh ls wird 
eine Zwischendatei BRIEF.$$$ angelegt, in die der Puffer
inhalt abgelegt wird. Im AnschluB daran wird die ursprUng
liche Datei BRIEF.TXT in BRIEF.BAK und die Zwischen
datei BRIEF.BAK in BRIEF.TXT umbenannt. 

nF"Begriff" 

Dieser ED-Befehl sucht das n-te Auftreten des vorgegebe
nen "Begriffs" ab dcr augenblicklichen Textzeigerposition. 
Wird fUr "n" keine Zahl angegeben, wird n=l angesetzt. Der 
hinter "n" stehende Buchstabe "f" sollte normalerweise klein 
geschrieben werden, da bei einem grof3en "F" der "Begriff" 
in Grof3schrift umgewandelt und in dieser Form nach ihm 
gesucht wird. 

Solien dem Suchbefehl noch weitere Bef eh le folgen, muf3 
dieser zusiitzlich mit einem CTRL-Z abgeschlossen werden. 
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Beispiele: 

Wurde der gesuchte "Begriff" gefunden, steht der Textzeiger 
auf dem dem "Begriff" folgenden Zeichen. 

3/Hurra! 

sucht das dritte Auftreten des Begriffs "Hurra!". Wenn der 
Befehl 

FHurral 

lautet, sucht ED nach dem ersten Begriff in der Form von 
"HURRA!". 

Befehl: H 

schlieJ3t die Textbearbeitung ab. Dieser Bef ehl hat diesel be 
Funktion wie "E", kehrt jedoch nicht zu CP/M zurilck, son
dern ruft die bearbeitete Textdatei erneut auf, so daB sie 
weiterbearbeitet werden kann. 

Befehl: I 

Beispiele: 

Dieser Befehl kennzeichnet den EinfUgemodus. Zun!ichst ist 
der Textzeiger auf die einzufilgende Zeile zu stellen und 
dann der 1- Befehl zu erteilen, worauf neue Zeilen eingefligt 
werden k6nnen. 

1st "I" groB geschrieben, werden alle eingefilgten Texte in 
GroBschrift umgewandelt. Bei kleinem "i" ist Grol3- und 
Kleinschrift moglich. 

In einen Text sollen zwischen den derzeitigen Zeilen 4 und 5 
weitere Zeilen eingefilgt werden. Dazu ist zunachst der 
Textzeiger auf Zeile 5 zu setzen und dann i einzugeben: 

5: 

Die erste eingefligte Zeile ist somit die neue Zeile 5, wah
rend die Nummern der alten Zeilen, die 5 oder groBer wa
ren, um eins nach oben rilcken. Dieser Vorgang wiederholt 
sich bei jeder zusatzlich eingefilgten Zeile. 

Da "i" klein angegeben wurde, konnen die eingefilgten 
Zeilen in Grol3- und Kleinschrift geschrieben werden . 



Befehl: 

Beispiel: 

Befehl: 

Beispiele: 
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- B 

In diesem Fall wird der Zeiger an das Textende gesetzt, so 
da6 neuer Text angefiigt werden kann. 

l"Begri//""'Z 

Dieser 1- Befehl fugt den "Begriff" an der Position des Text
ze igers ein. Auch hier gilt, da6 bei einem grol3en "I" slimt
liche Zeichen des einzufiigenden Begriffs in Grofischrift 
umgewandelt werden, wahrend sonst ein kleines "i" angege
ben werden muB. 

iTasse"'Z 

fUgt das Wort "Tasse" an der Textzeigerposition ein. 

ni"Begriff l"" Z"Bcgriff 2""'Z"Begriff 3""Z 

Zunachst wird "Begriff I" gesucht, "Begriff 2" an "Begriff 1" 
angehlingt und slimtliche Zeichen bis zum Beginn von "Be
griff 3" geloscht. 

5iRose"'ZGeranie"'ZTulpe"'Z 

Nach dem 5. Auftreten des Wortes "Rose" wird an dieses 
"Geranie" angefiigt und slimtliche Zeichen zwischen "Rose" 
und "Tulpe" geloscht. 

+/ -nK 

Dieser Befehl toscht n Zeilen vor bzw. hinter dem Textzei
ger. 

Angenommen, der Textzeiger steht am Anfang von Zeile 12. 
Im Falle von 

-3K 

werden die Zeilen 9, I 0, 11 , bzw. im Falle von 

4K 

die Zeilen 12, 13, 14 und 15 geloscht. 
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Befehl: +/-nL 

verschiebt den Textzeiger um n Zeilen vor bzw. zurUck. 

Beispiele: 3L 

Befehl: 

Beispiel: 

Befehl: 

setzt den Zeiger um 3 Zeilen vor und 

-5L 

setzt ihn um 5 Zeilen zuriick. 

nM11Begriff11"Z 

fUhrt den angegebenen ED-"Befehl" n-mal hintereinander 
aus. Ist n gleich 0 oder 1, wird der "Bef ehl" so lange wieder
holt ausgefiihrt, bis die Datei zu Ende ist oder ein Fehler 
auftritt. 

5MJK"'Z 

lose ht fUnf mat hintereinander die n:ichste Zeile und ersetzt 
somit den Bef ehl 5K. 

nN°Begriff0 "Z 

sucht das n-te Auftreten des "Begriffs". Funktioniert wie der 
F-Befehl mit der Ausnahme, dal3 bei Nichtauffinden des 
"Begriffs" weiterer Text aus der Datei in den Textpuff er 
nachgeladen und ebenfalls durchsucht wird. 

Befehl: 0 

Befehl: 

Abbruch der Textbearbeitung bei gleichzeitigem RUcksprung 
in die Originaldatei, wobei keine Anderungen iibernommen 
werden. Zun!ichst erfolgt jedoch noch die Sicherheitsabfrage 

0-(Y/N)? 

die mit Y (Ja) oder N (Nein) zu beantworten ist. 

+/ -nP 

Dieser Befehl zeigt "n" Textblocke zu je 24 Zeilen auf dem 
Bildschirm an, und zwar vor oder hinter der aktuellen Text
zeigerposition. 1st n gleich 0, beginnt die Ausgabe mit der 
Zeile, auf die der Textzeiger gerade zeigt. 
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Befehl: Q 

Befehl 

Beispiel: 

Befehl: 

Beispiel: 

Befehl: 

Beispiele: 

Abbruch der Textbearbeitung und Ruckkehr zu CP/ M. Im 
Gegensatz zum E-Befehl wird die bearbeitete Datei aber 
nicht gespeichert. 

R"Dateiname" 

dient zum EinfUgen eines Textblockes, der aus einer Datei 
mit der Extension LIB in den Textspeicher gelesen wird. 
Der Textzeiger steht anschliel3end am Ende des eingefUgten 
Textblocks. Statt dieser Datei kann auch die Zwischendatei 
X$$$$$$$.LIB gelesen werden. 

REINFUEG.LIB 

liest einen Textblock, der in der Datei EINFUEG.LIB abge
legt ist, in den Textpuff er. 

nS"Begriff l ""Z"Begriff 2""Z 

sucht und ersetzt n-mal den "Begriff 1" durch den "Be
griff 2". 1st fUr "n" kein Wert angegeben, findet dieser 
Vorgang nur einmal statt. 

1st "S" groB geschrieben, findet die Suche und der Austausch 
nur in GroBbuchstaben statt, bei kleinem "s" dagegen in 
GroB- und Kleinschrift. 

Ap/el''ZBirne"Z 

sucht ab der gegenwartigen Textzeigerposition das Wort 
"Apfel" und ersetzt dieses durch "Birne". 

+/-nT 

Listet n Zeilen vor bzw. hinter der aktuellen Textzeigerposi
tion. 

Angenommen, der Textzeiger zeigt auf Zeile 20. Durch 

4T 

werden die Zeilen 20 bis 24 und durch 

-3T 

die Zeilen 18 bis 20 gelistet. 
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Befehl: +/-U 

Infolge von "+U" oder "U" wird s!imtlicher Text im Puff er in 
Grol3schrift umgewandelt. "-U" deaktiviert diesen Vorgang 
wieder. 

Befehl: +/-V 

Beispiel: 

"-V" schaltet die Anzeige der Zeilennummern ab und "+V" 
schaltet sie wieder ein. "OV" zeigt die Gr013e des noch freien 
und des gesamten Puff erspeichers in Bytes an. 

Beim CPC erscheint infolge von OV: 

24863/25015 

d.h. der Textpuffer umfa13t insgesamt 25015 Byte, von de
nen 24863 Byte noch nicht belegt sind. 

Befehl: nW 

Yorn Textzeiger an werden "n" Zeilen in die Zwischendatei 
mit dem Namen der zu bearbeitenden Datei und der Exten
sion $$$ geschrieben. Ohne Zahlenangabe wird n=l ange
nommen. Die Zwischendatei kann mit dem R - Befehl wieder 
gelesen werden. 

Befehl: nX 

Yorn Textzeiger an werden "n" Zeilen in die Zwischendatei 
X$$$$$$$.LIB geschrieben, die mit dem R - Befehl wieder 
gelesen werden kann. 1st n=O, wird die Zwischendatei 
gelc:>scht. 

Befehl: nZ 

Vor der Ausfiihrung eines ED-Befehls wird e ine Pause von 
"n" Zeiteinheiten eingelegt. 

Steuerzeichen: CTRL-C 

Warms tart und Ruckkehr zu CP /M 

CTRL-E 

Fortsetzung der Bef ehlszeile am An fang der n!ichsten Bild
schirmzeile 
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CTRL-H 

LOschen des Zeichens links vom Cursor, dabei Cursor um 
eine Stelle nach links (Backspace) 

CTRL-1 

Cursor um eine Tabulatorbreite (7 Zeichen) vorrucken 

CTRL-J 

entspricht Drucken der RETURN-Taste 

CTRL-L 

dient zum Austauschen von RETURN-Zeichen bei Suchvor
glingen 

CTRL-M 

entspricht Dri.icken der RETURN-Taste (Carriage Return) 

CTRL-R 

Erneute Anzeige der Befehlszeile nach Fehlerkorrektur 

CTRL-U 

Bef ehlszeile loschen, Cursor in ntichste Zeile 

CTRL-X 

Befehlszeile IOschen, Cursor zuruck an Zeilenanfang 

CTRL-Z 

dient filr Such- und Austauschoperationen sowie zur Been
digung des Einfugemodus (I) 
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ERA 

Teils residenter, teils nichtresidenter Standard-CP /M-Plus-Befehl (Datei 
ERASE.COM). 

Beschreibung: ERA dient zum Loschen einzelner Dateien oder Dateigrup
pen. Davon ausgenommen sind schreibgeschutzte (RO) Da
teien. Bei Angabe eines mehrdeutigen Dateinamens erfolgt 
vor dem eigentlichen Loschen noch eine Sicherheitsabfrage. 

Aufruf: ERA (Laufwerk:)Dateiname 

Beispiele: 

Dabei kann der Dateiname ein- oder mehrdeutig sein. 

ERA PROBE.TXT 

loscht die Datei PROBE.TXT im Bezugslaufwerk und 

ERA B:PROBE.TXT 

Joscht die gleiche Datei, wenn sie in Laufwerk B abgelegt 
ist. 

ERA *.DAT 

Wscht alle Dateien mit der Extension DAT und 

ERA•.• 

Ulscht samtliche Dateien auf der Diskette. 

Da in den letzten beiden Beispielen mehrdeutige Dateinamen 
angegeben sind, erfolgt var der Ausfiihrung noch die Si
cherheitsabfrage 

ALL (Y /N)? 

Wird bier "Y" fiir "Ja" eingegeben, werden die Dateien ge
loscht, ansonsten erscheint wieder das Anforderungszeichen. 

Wird die angegebene Datei oder Dateigruppe nicht gefun
den, erscheint die Meldung: 

NO FILE 

Dateien konnen auch geloscht werden, indem zunachst die 
Datei ERASE.COM ausgefi.ihrt wird, die dann separat den 
Dateinamen anfordert. 
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GENCOM 
Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei GENCOM.COM) 

Beschreibung: GENCOM versieht COM-Dateien mit sogenannten System
erweiterungen (RSX), die hinten angefUgt werden. Solche 
Systemerweiterungen dienen beispielsweise dazu, die Ein
und Ausgabe von der Konsole Uber eine Datei abzuwickeln, 
wie es z.B. bei GET der Fall ist (siehe unten). Am Anfang 
der neuen COM-Datei richtet GENCOM auf3erdem einen 
Vorspann ein, der angibt, daf3 ein RSX geladen und ausge
fUhrt werden soil. 

Aufruf: 

Optionen: 

Beispiele: 

Fur die Erstellung der RSX-Module sind genaue Kenntnisse 
der CP/M-Plus-BDOS-Aufrufe sowie umfangreiche Assem
bler-Programmierkenntnisse erforderlich. Weitere Einzel
heiten sind der CP/M-Plus-Dokumentation von Digital Re
search zu entnehmen. 

GENCOM Datein. COM-Dat. Datein. RSX-Mod. (Optionen} 

(LOADER) 

Setzt e in Bit zur Kennzeichnung, damit das Ladeprogramm 
aktiv bleibt. 

(NULL) 

Diese Option gibt an, daf3 nur RSX-Module Verwendung 
finden, so daf3 eine Dummy-COM-Datei (Leerdatei, ohne 
Inhalt) erzeugt wird. 

(SCB=(Offset, Wert)) 

Bildet SCB-Block. 

GENCOM NEUPROG MODULI MODUL2 

Erzeugt die Datei NEUPROG.COM mit angefUgten RSX
Modulen MODULI und MODUL2. 

GENCOM MODULI MODUL2 [NULL] 

Richtet eine COM-Leerdatei unter dem Namen MO
DULI.COM ein, die die RSX-Module MODULI und 
MODUL2 enthalt. 
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GENCOM NEUPROG 

Entfernt aus der Datei NEUPROG die RSX-Module und 
den Vorspann, so da3 wieder eine normale COM-Datei 
entsteht. 
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GET 
Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei GET.COM) 

Beschreibung: Benotigt ein auszufi.ihrendes CP/M-Programm Eingaben von 
der Tastatur, so konnen diese statt dessen mit Hilfe des 
GET-Bef ehls aus einer Datei gelesen werden. Benotigt das 
Programm mehr Eingaben, als in der Datei enthalten sind, 
kehrt das System nach Abarbeitung der Datei wieder zur 
Tastatureingabe zuruck. 

Aufruf: GET CONSOLE INPUT FROM FILE (Dateiname) (Option) 

(Aufruf des auszufuhrenden Programms) 

Beispiel: 

Optionen: 

GET CONSOLE INPUT FROM FILE EINGABE.DAT 

Bl LANZ 

liest s!imtliche Terminal-Eingaben, die fur das CP/M-Pro
gramm BILANZ.COM erforderlich sind, aus der Datei 
EINGABE.DA T. Der Aufruf des Programms BILANZ muf3 
separat Ober die Tastatur erfolgen. 

Die Eingabe uber die Datei wird abgebrochen, wenn diese 
entweder abgearbeitet ist oder folgenden Bef ehl enth!Ut: 

GET CONSOLE 

(ECHO] 

Zeigt s!imtliche Eingaben fiber die Datei auf dem Bildschirm 
an. Diese Option ist standardma13ig voreingestellt. 

(NO ECHO) 

Zeigt die Eingaben ~ber die Datei nicht an. 

(SYSTEM) 

Die Datei ilbergibt nicht nur Eingaben an das auszufOhrende 
Programm, sondero ruft dieses Programm zusatzlich selbst 

·auf. Die entsprechende Befehlszeile mu13 also in der Datei 
enthalten sein. 



192 CP /M- Be/ehlsiibersicht 

HELP 

Nichtresidenter 
HELP.HLP) 

Standard-CP/M-Plus-Befehl (Dateien HELP.COM, 

Beschreibung: HELP enthalt Kurzinformationen uber die einzelnen CP/M
Plus-Befehle und einige andere Stichworter. Zu jedem 
Hauptbegriff konnen Unterbegriffe, von jedem Unterbegriff 
weitere Unterbegriffe usw. aufgerufen werden. Insgesamt 
sind maximal neun Unterbegriffsebenen zu!assig. 

Aufruf: HELP 

Beispiele: 

la3t eine Auflistung der Hauptbegriff e erscheinen, die dann 
aufzurufen sind. Es folgt die ErHiuterung und die Angabe 
weiterer Unterbegriffe, die allerdings mit vorangestelltem 
Punkt einzugeben sind. HELP kann auch direkt unter An
gabe des Hauptbegriff s und untergeordneter Begriff e auf ge
ruf en werden. 

HELP DIR BUILT- IN EXAMPLES 

ruft HELP mit dem Hauptbegriff DIR, dem Unterbegriff 
BUILT-IN und dem untergeordneten Unterbegriff EXAM
PLES auf, deren Erlauterungen dann angezeigt werden. 

Man konnte hier auch schrittweise vorgehen, indem man zu
nachst 

HELP 

dann den Hauptbegriff 

DIR 

anschlief3end den Unterbegriff 

.BUILT-IN (mit Punkt!) 

und schlieJ3lich den untergeordneten Unterbegriff 

.EXAMPLES (mit Punkt!) 

aufruft. 



CP / M- Befehlsiibersicht 193 

HEX COM 

Nichtresidenter Standard-CP / M-Plus- Bef eh! (Datei HEXCOM.COM) 

Beschreibung: HEXCOM liest eine HEX-Datei im Intel-Hex- Format, die 
durch den Assembler MAC erzeugt wurde, und formt sie in 
eine ausftihrbare COM-Datei um, die auf Diskette geschrie
ben wird. 

Aufruf: HEXCOM (Laufwerk:)Dateiname der HEX-Datei 

Beispiel: 

Der Dateiname mul3 dabei ohne Extension eingegeben wer
den. 

HEXCOM MUSTER 

liest die lntel-Hex-Datei MUSTER.HEX und wandelt sie in 
die Datei MUSTER.COM um, die von CP / M aus ausfi.ihrbar 
ist. 
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INITDIR 

N ichtresidenter Standard-CP / M-Plus-Bef eh! (Datei INITDIR.COM) 

Beschreibung: INITDIR f uhrt eine Neuordnung des Directories durch, da
mit es Timestamps (Zeitmarken) fUr einzelne Dateien auf
nehmen kann. Dabei wird fUr jeweils drei Dateien ein Di
rectory-Eintrag reserviert, wodurch die Anzahl der frei ver
fi.igbaren Eintrlige um ein Viertel abnimmt. 

Aufruf: INITDIR (Laufwerk:) 

Wfrd INITDIR fur eine Diskette angewandt, deren Directory 
bereits Timestamps enthtilt, so werden slimtliche Timestamps 
gelOscht. 
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J12DCPM3 
Datei J 12DCPM3.EMS (nur JOYCE) 

Beschreibung: Diese Datei enthalt das CP/ M-Plus-Betriebssystem und muf3 
sich auf jeder Diskette befinden, die CP/ M- Plus bootet (ladt 
und initialisiert) . 

Aufruf: Nach dem Einschalten des JOYCE ist die Diskette mit 
J12DCPM3.EMS in das Laufwerk zu legen. CP/M Plus wird 
dann automatisch geladen und initialisiert. 

Dassel be geschieht bei bereits initialisiertem CP / M-System 
oder Locoscript durch gleichzeitiges Drlicken der Tasten 
SHIFT, EXTRA und EXIT, wodurch ein Reset ausgel~st 
wird. 
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LANGUAGE 

Gertitespezifischer CP/M-Plus-Befehl (Datei LANGUAGE.COM) 

Beschreibung: Mit LANGUAGE kann man acht verschiedene internatio
nale Zeichens~tze auf dem CPC 6128 bzw. JOYCE instal
lieren. 

Aufruf: 

Beispiel: 

LANGUAGE n 

"n" gibt dabei die Nummer des Zeichensatzes an. 

n Zeichensatz 

0 Amerikaniach 
1 FranzlSsisch 
2 Deutsch 
3 Englisch 
4 Dlinisch 
5 Schwedisch 
6 ltalienisch 
7 Spaniach 

LANGUAGE 2 

stellt den deutschen Zeichensatz ein. Dabei handelt es sich 
lediglich um die Bildschirmzeichen, nicht aber um eine Ta
staturanpassung. 
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LIB 

Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei LIB.COM) 

Deschreibung: Der LIB-Befehl dient zum Arbeiten mit Programmbibliothe
ken, die verschiedene Module enthalten. Neben dem Ein
richten einer Bibliothek konnen einzelne Module e ingefGgt, 
geloscht, ersetzt oder aufgerufen werden. Dabei handelt es 
sich um verschiebbare Objektmodule im REL-Format, die 
z.B. mit dem Makroassembler RMAC erstellt wurden. Sie 
konnen mit dem LINK-Befehl verbunden und in eine aus
fUhrbare COM-Datei umgewandelt werden. 

Aufruf: LIB Dateiname(Option) = Dateinarne (Parameter) 

Optionen: [I) 

Parameter: 

Legt eine indizierte Bibliotheksdatei mit der Extension IRL 
an, die von LINK schneller zu durchsuchen ist als eine 
nicht-indizierte. 

[M) 

Anzeige der einzelnen Modulnamen. 

[P) 

Anzeige der Modulnamen und der globalen Variablen fUr 
die neue Bibliotheksdatei. 

(D) 

Anzeige der Objektmodule im ASCII- Format. 

Delete <Modul=> 

Modul loschen 

Replace <ModuJ=Dateiname.REL> 

Modul ersetzen/austauschen 

Select <Modul> 

Modul auswfthlen 
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Beispiele: LIB MUSTER[ Pf 

Anzeige s1imtlicher Module der Bibliothek MUSTER.REL. 

LIB BIBLTHEK = MODULI, MODUL 2 

bildet die Bibliothek BIBL THEK aus den Modulen MO
DUL I und MODUL 2. 
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LINK 

Nichtresiden ter Standard-CP /M-Pl us-Bef ehl (Datei LINK.COM) 

Beschreibung: LINK verbindet einzeln <lurch den Assembler RMAC er
stellte Module im REL-Format und wandelt sie in eine aus
fohrbare COM-Datei um. 

Aufruf: 

Beispiele: 

LINK (Laufwerk:) Dateiname neu (Option) Dateiname 1 
(Option), Dateiname 2 (Option} ... 

1st "Dateiname neu" ausgelassen, erhalt die COM-Datei den 
Dateinamen 1. 

LINK PROBE 

liest die von RMAC erzeugte Modul-Datei PROBE.REL und 
formt sie in die ausfi.ihrbare Datei PROBE.COM um. 

LINK GESAMT=DATEI 1 .DATEl2,DATEl3 

verbindet die drei REL- Dateien DA TEil, DA TEl2 und 
DATEl3 und bildet die ausfohrbare Datei GESAMT.COM. 

LINK DATE!l,DATEl2,DATE!3 

verbindet die REL-Dateien ebenfalls, wobei die ausfUhrbare 
COM-Datei jedoch die Bezeichnung DATEII.COM erhalt. 

Optionen: (Al 

Anlage temporarer Dateien macht weiteren Speicher frei. 

(BJ 

dient zur Erstellung des CP/ M-Plus-BIOS. 

(Dhhhhl 

setzt Speicheranfang fi.ir gemeinsamen Bereich fest. 

(Go) 

Setzt Anfangsadresse auf Label "n". 

(Lhhhh) 

Angabe einer anderen Ladeadresse als 1 OOH. 
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[NLI 

Symboltabelle wird nicht angezeigt. 

[NR) 

Keine Datei fi.ir Symboltabelle. 

[OC) 

Ausgabe als Standard-COM-Datei. 

(Phhhh) 

Anderung des Programmspeicheranfangs auf Adresse hhhh. 

IQI 

Auflistung der Symbole mit vorangestelltem Fragezeichen. 

(SJ 

Der angegebene Dateiname bezieht sich auf eine Bibliothek, 
die durchsucht wird. 

($Cd) 

Ausgabe der Terminalmeldungen, wobei 11d" fUr folgendes 
Gerfit steht: 

X =Terminal 
Y = Drucker 
Z = keine Ausgabe 

($Id) 

Ablage von Zwischendateien in Laufwerk d. 

($Ld) 

Bibliotheksdatei in Laufwerk d. 

($0d) 

Ablage der Objektdatei in Laufwerk d . 

($Sd) 

Ablage der Syrr.boldatei in Laufwerk d . 
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MAC 
Nichtresidente r Standard-CP/ M-Plus-Befehl (Datei MAC.COM) 

Beschreibung: MAC ist ein 8080-Assembler, der Quelltexte ubersetzt, die 
in einer Datei mit der Extension ASM abgelegt sind. Die 
Obersetzung findet dabei nicht direkt in den ausfUhrbaren 
Maschinen- oder Objektcode statt, sondern zuntichst in den 
Intel- Hex-Code, der als ASCII-Text in einer Datei mit der 
Extension HEX abgelegt wird. Dieser Code wird erst mit 
HEXCOM in eine ausfUhrbare COM- Datei umgewandelt. 

Aufruf: 

Beispiel: 

Optionen: 

Neben der Datei im Intel-Hex- Format e rzeugt MAC noch 
eine weitere Datei mit der Extension PRN, welche das kom
plette Assemblerlisting zur Dokumentation enthalt, sowie 
eine Datei mit der Extension SYM, in der die Symboltabelle 
abgelegt ist. 

Fehlerhafte Quelltextzeilen werden nicht mit assembliert und 
auf dem Bildschirm ausgegeben . 

MAC (Laufwerk:)ASM-Datei $Option 

Die ASM-Datei darf nur mit Einfachnamen, also ohne die 
Extension ASM angegeben werden. 

MAC MUSTER 

ubersetzt die Quelltextdatei MUSTER.ASM und erzeugt die 
Datei MUSTER.HEX im Intel-Hex- Format, die Datei MU
STER.PRN, die das Assembler-PRN-Listing enthalt, sowie 
die Datei MUSTER.SYM mit der Symboltabelle. 

Achtung! In den nachfolgend beschriebenen Optionen ist 
haufig eine Laufwerksbezeichnung "d" angegeben. Fur "d" 
kOnnen jedoch nicht nur die Laufwerke A, B, .... P 
angegeben werden, sondern statt dessen auch externe Gerate. 
So steht "X" fUr Bildschirm u nd "P" filr Drucker. Bei 
Angabe von "Z" wird keine Datei erzeugt bzw. ausgegeben. 

Ad 

Quell-Laufwerk d fur ASM- Datei 

Hd 

Ziel-Laufwerk d fUr HEX-Datei 
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Beispiel: 

Ld 

Quell-Laufwerk fiir Bibliotheks-(LIB)-Dateien, die durch 
den Befehl MACLIB aufgerufen werden. 

Pd 

Ziel-Laufwerk d fiir PRN-Datei 

Sd 

Zieldatei d fiir SYM-Datei (Symboltabelle) 

+/-L 

listet/unterdri.ickt aus Makrobibliothek gelesene Zeilen 

+/-M 

listet/ unterdri.ickt Makrozeilen wlihrend der Assemblierung 

listet bei Einsetzen des Makros nur Maschinencode 

+/-Q 

listet/unterdri.ickt alle LOCAL-Symbole in der Symboltabelle 

+/ -S 

AnfUgen/Nicht-Anfi.igen der SYM- an die PRN-Datei 

+/-I 

erstellt/unterdriickt beim ersten Durchlauf die Liste zur Ma
kro-Fehlersuche 

MAC MUSTER $AA PB HA SP 

Assembliert die ASM-Datei MUSTER, die in Laufwerk A 
abgelegt ist. Die PRN-Datei wird dabei in Laufwerk B und 
die HEX-Datei in Laufwerk A angelegt. Die Symboldatei 
dagegen wird ausgedruckt. 
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PALETTE 

Ger1itespezifischer CP/ M-Plus-Befehl (Datei PALETTE.COM) 

Beschreibung: PALETTE dient zum Einstellen der Bildschirmfarben unter 
CP/ M. 

Aufruf: 

Beispiel: 

PALETTE Hintergrundfarbe, Schriftfarbe 

PALETTE 46 ,2 

erzeugt blaue Schrift auf einem rosa Hintergrund. 

Hier die Farbtabelle: 

Nr. Far be 

0 Schwarr; 
2 Blau 
3 Hellblau 
8 Rot 
10 Magenta 
11 Hellviolett 
12 Hell rot 
14 Purpur 
15 Helle• Magenta 
32 Grun 
34 Blaugrlln 
36 Himmelblau 
40 Gelb 
42 WeiB 
43 Paatellblau 
44 Orange 
46 Rosa 
47 Pastellmagenta 
48 HellgrUn 
50 SeegrUn 
51 Hellea BlaugrUn 
56 LimonengrOn 
58 PastellgrUn 
59 PastellblaugrUn 
60 Hellgelb 
62 Pastellgelb 
63 LeuchtendweiB 
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PAPER (nur JOYCE) 

Geratespezifischer CP/ M-Plus-Befehl (Datei PAPER.COM) 

Beschreibung: Mit PAPER !assen sich verschiedene Drucker-Parameter de
finieren, wie z.B. Zeilen pro Seite, Anzahl der f reien Zeilen 
am Seitenanfang und -ende, Zeilenabstand und dergleichen. 
Neben dem mitgelieferten Drucker !assen sich mit PAPER 
auch die meisten Epson-kompatiblen Drucker einstellen. 
Weitere Einzelheiten sind im Handbuch beschrieben. 
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PATCH 
Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei PATCH.COM) 

Beschreibung: PATCH nimmt Anderungen im CP/M-Betriebssystem oder 
in einer COM-Datei vor. Dabei sind Patch-Nummern zwi
schen 0 und 31 vorzugeben. 

Beispiel: PATCH SHOW 2 

tindert die Datei SHOW.COM mit Patch Nr. 2. 
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PIP 

Nichtresidenter Standard-CP/M-Plus-Befehl (Datei PIP.COM) 

Beschreibung: PIP ist ein universelles Datei-Ubertragungsprogramm von 
Diskette zu Diskette einerseits und von Diskette zu Periph
eriegeraten (oder umgekehrt) i.iber die CP/M-Ein-/ Ausgabe
kanale andererseits. 

Grundsatzlich konnen mit PIP alle Arten von Dateien uber
tragen werden, also ohne Rucksicht auf ihren Inhalt oder 
ihre Beschaffenheit. Jedoch sind viele Befehle nur fiir 
ASCII-Text-Dateien, die mit einem CTRL-Z (lAH) ab
schliel3en, geeignet. 

Anwendung: Kopieren einzelner Dateien 
Kopieren ganzer Disketteninhalte 
Dateien aneinanderreihen 
Listen von ASCII-Dateien auf Bildschirm oder Drucker 
Verandern von Dateien wlihrend des Kopiervorgangs 
Auszilge von Textdateien herstellen 

Aufruf: PIP (Befehlsfolge) 

oder 

PIP 
• 
• 
• 

• 
• 

(Bef ehlsfolge l) 
(Bef ehlsfolge 2) 
(Bef ehlsfolge 3) 

(Bef ehlsf olge n) 
nur RETURN (PIP verlassen mit Warmstart) 

Jede Bef ehlsfolge ist in sich abgeschlossen und wird einzeln 
ausgefilhrt. 

Allgemeine Form der Bef ehlsfolge: 

Zlel=Quellel Option) 

wobei Ziel 

(Laufwerk:) Dateiname 
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oder 

Ausgabekanal auf Peripheriegerat: LPT: oder AUX: 

und Quelle 

(Laufwerk:) Dateiname 

oder 

(Laufwerk:) Dateiname 1, (Laufwerk:) Dateiname 2, ... 
(Laufwerk:) Dateiname n 

oder 

Eingabekanal von Peripherieger!it: CON: oder AUX: 

Standardbelegung der Ein- / Ausgabekanlile: 

CON: (Konsole) ==> 
AUX: (Hilf skanal) ==> 
LST: (Listeinheit) ==> 

CRT: (Bildschirm u. Tastatur) 
LPT: (Centronics- Schnittstelle) 
LPT: (Centronics-Schnittstelle 

bzw. Drucker) 

Befehlsfolgen (ohne Optionen): 

DATE/NEU.TXT=DATEIALT.TXT 

kopiert die Datei DATEIAL T.TXT, die im Bezugslaufwerk 
abgelegt ist, in die Datei DA TEINEU:TXT, die ebenfalls im 
Bezugslaufwerk angelegt wird . 

B:DATE/ / .COM=A:DATEI l .BAK 

kopiert die Datei DA TEI l .BAK von Laufwerk A nach 
Laufwerk B, wo sie unter dem Namen DATEil.COM abge
legt wird. 

A:=B:LAGER.DAT 

kopiert die Datei LAGER.DAT von Laufwerk B nach Lauf
werk A, wo sie unter dem gleichen Namen abgelegt wird. 

B:=A:• .COM 

kopiert slimtliche COM- Dateien von Laufwerk A nach 
Laufwerk B. 
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kopiert alle Dateien von Laufwerk A nach Laufwerk B. 

B:DAT.TXT=A:DATl.TXT.A:DAT2.TXT,B:DAT3.TXT 

bildet die Datei DA T.TXT in Laufwerk B durch Aneinan
derreihen der Dateien DA Tl .TXT und DA T2.TXT in Lauf
werk A sowie der Datei DAT3.TXT in Laufwerk B. 

LST:=PROBE.TXT 

gibt die Datei PROBE.TXT im Bezugslaufwerk auf dem 
Drucker aus. 

CON:=B:TEST l .DAT,B:TEST2.DAT 

listet die Dateien TEST I.DAT und TEST2.DA T, die sich 
beide in Laufwerk B befinden, auf dem Bildschirm aus. 

Optionen: (A) 

Es werden nur d ie Da teien kopiert, die nach dem letzten 
Kopieren geandert wurden, d .h. deren Archiv-Attribut aus
geschaltet ist (siehe SET ). Nach dem Kopiervorgang wird 
das Archiv- Attribut wieder eingeschaltet. 

ICI 

Werden mehrere Dateien unter Angabe eines mehrdeutigen 
Dateinamens kopiert, findet filr jede einzelne Datei eine 
Abfrage statt, an Hand derer der Benutzer entscheiden kann , 
ob die betreffende Datei kopiert werden soil oder nicht. 

(Dn) 

Bei Angabe dieser Option werden Textdateien nur bis zu 
dem Zei~hen "n" pro Zeile i.ibertragen. Dies hat beispiels
weise den Vorteil, daG nur soviele Zeichen in eine Bild
schirm- oder Druckerzeile Ubertragen werden, wie darin 
Platz ist. Die Zeilen werden dabei hinter dem n - ten Zeichen 
abgeschnitten. 
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LST:=LISTE.TXT[D35} 

Von der Datei LISTE.TXT werden jeweils nur 35 Zeichen 
pro Zeile auf dem Drucker ausgegeben, wobei die restlichen 
Zeichen unterdrUckt werden. 

Option: (EJ 

Beispiel: 

Dies ist eine Echofunktion, die Textdateien wahrend ihrer 
Obertragung auf dem Bildschirm auflistet. Man kann somit 
UberprUfen, ob die Datei richtig Ubertragen wird. 

B:DATEN2.TXT=A:DATEN l .TXT[ E} 

Die Datei DA TEN l .TXT in Laufwerk A wird in die Datei 
DATEN2.TXT in Lauf werk B kopiert und gleichzeitig auf 
dem Bildschirm ausgegeben. 

Option: [F) 

Deis pie!: 

Diese Option entfernt bei der Ubertragung samtliche Form
feed-Zeichen (OCH bzw. CTRL-L) in Textdateien, die auf 
dem Drucker einen Seitenvorschub veranlassen. 

CON:=PROBE.TXT[ F} 

Hierbei werden in der Datei PROBE.TXT, samtliche Form
feed-Zeichen entfernt, wahrend sie auf dem Bildschirm aus
gegeben wird. FUr die Bildschirmausgabe sind diese Zeichen 
namlich nicht sinnvoll, da sie jedesmal den Bildschirm lo
schen. 

Option: [Gn) 

Beispiel: 

Kopiert Dateien aus dem angegebenen Benutzerbereich "n" 
in den gegenwlirtigen Benutzerbereich. 

TEXT.DAT[G3 }=BRIEF.BAK 

Die Datei BRIEF.BAK, die im Benutzerbereich 3 abgelegt 
ist, wird in den aktuellen Bereich kopiert. Falls nichts an
deres angegeben ist, handelt es sich hierbei immer um den 
Standard-Bereich 0. 

Optionen: (HJ 
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Beispiel: 

Prilft nach, ob sich die Ubertragenden Oaten im Intel-Hex
Format befinden. Diese Option spielt nur bei der Assem
bler-Programmierung eine Rolle. 

(I) 

Ubergeht bei der i.ibertragung von Intel-Hex-Dateien slimtli
che Nullbytes. Diese Option spielt nur bei der Assembler
Programmierung eine Rolle. 

(LI 

Wandelt Textdateien wahrend der ilbertragung in Klein
buchstaben um. 

CON:=PROBE.TXT[ L] 

Die Datei PROBE.TXT wird auf dem Bildschirm ausgegeben 
und erscheint dabei nur in Kleinschrift. 

Option: (NJ 

Beispiel: 

Jeweils am Zeilenanfang von Textdateien werden Zeilen
nummern gesetzt. 

CON:=BRIEF. TXT[N] 

Die Datei BRIEF.TXT wird auf dem BHdschirm ausgegeben 
und erscheint dabei in folgender Form: 

1: ( 1. Zeile) 
2: C2. Zeile) 
3: (3. Zei le) 
usw. 

Option: (N2) 

Beispiel: 

Jeweils am Zeilenanfang von Textdateien werden sechsstel
lige Zeilennummern mit filhrenden Nullen gesetzt. 

CON:=BRIEF.TXT[N2] 

Die Datei BRIEF.TXT wird auf dem Bildschirm ausgegeben 
und erscheint dabei in folgender Form: 

000001 
000002 
000003 
usw. 

( 1. Zeile) 
(2. Zeile) 
(3. Zei le) 



CP /M-Be/ehlsubersichl 211 

Option: (OJ 

Beispiel: 

Diese Option ist nur dann notwendig, wenn andere Dateien 
als Textdateien miteinander verbunden werden sollen, wobei 
keine Abfrage auf das Textendezeichen (CTRL-Z) statt
findet. 

DATEINEU.B/N=DATE! J.BIN,DATE/2.BIN.DATE/3.B!N[O] 

Hierin werden die Dateien DATEI1 .BIN, DATE12.BIN und 
DATEI3.BIN hintereinander in die Datei DATEINEU.BIN 
geschrieben, wobei jeweils die voile physikalische Lange 
ohne Abfrage auf CTRL-Z ubertragen wird. 

Option: (Pn) 

Deispiel: 

Option: 

Beispiel: 

Diese Option fUgt alle "n" Zeilen ein Formfeed-Zeichen 
(OCH bzw. CTRL-L) in eine Texdatei ein. Formfeed-Zei
chen sorgen bei der Druckerausgabe fUr einen Seitenvor
schub. 

LST:=PROBE.TXT[ P64 j 

Bei der Ausgabe der Datei PROBE.TXT iiber den Drucker 
findet alle 64 Zeichen ein Seitenvorschub statt. 

(Q"Begriff""'ZI 

Mit dieser Option wird eine Textdatei bis zu der Stelle 
ubertragen, an der ein vorgegebener Suchbegriff erscheint. 
Dabei wird der "Begriff" selbst mitubertragen. Die Option 
sollte nur nach separatem Starten von PIP erteilt werden, 
wenn das Sterne hen zur Bef ehlseingabe auff ordert. 

CON:=LAGER .DAT [ QStiej el" Z] 

Die Datei LAGER.DAT wird auf dem Bildschirm ausgege
ben und zwar bis zu der Stelle, an der der Degriff "Stiefel" 
auftritt. 

Option: (RI 

Dient zum Kopieren von Systemdateien. 
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Beispiel: 

Option: 

Beispiel: 

B:=A:GEHEIM.DAT[ R] 

Die Systemdatei GEHEIM.DAT wird von Laufwerk A nach 
Laufwerk B ubertragen, wo sie ebenfalls als Systemdatei ab
gelegt wird. 

(S"Begriff""Z) 

Mit dieser Option wird eine Textdatei ab der Stelle ubertra
gen, an der ein vorgegebener Suchbegriff erscheint. Dabei 
wird der "Begriff" selbst mit ubertragen. Die Option sollte 
nur nach separatem Starten von PIP erteilt werden, wenn das 
Sterne hen zur Bef ehlseingabe auff ordert. 

CON:=LAGER.DAT[SHemd"Z] 

Die Datei LAGER.DAT wird auf dem Bildschirm ausgege
ben und zwar ab der Stelle, an der der Begriff "Hemd" auf
tritt. 

Optionen: (Tnl 

Beispiel: 

Setzt Tabulator for Ausdrucke, wobei "n" der Spaltenbreite 
in Zeichen entspricht. 

IUJ 

Wandelt Textdateien wahrend der ubertragung in 
Grufibuchstaben um. 

CON:=PROBE.TXT[U] 

Die Datei PROBE.TXT wird auf dem Bildschirm ausgegeben 
und erscheint dabei nur in Grofischrift. 

Option: (VI 

Beispiel: 

Wahrend der Obertragung von Diskettendateien fohrt diese 
Option ein Verify (Vergleich) <lurch. Nach der normalen 
Ubertragung wird dabei die Ziel- mit der Quelldatei noch
mals verglichen. Bei f ehlerhafter Obertragung erscheint die 
Meldung VERIFY ERROR (Defehlsfolge). 

B:=A:'*.TXT[V] 

Hier werden samtliche TXT-Dateien von Laufwerk A nach 
Laufwerk B mit Verify ubertragen. 
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Option: (W) 

Beispiel: 

Mit dieser Option werden schreibgeschUtzte Dateien (R/ 0) 
ohne Sicherheitsfrage uberschrieben. 

4B:=A:PROTECT.COM[W] 

Die Datei PROTECT.COM wird von Laufwerk A nach B 
Ubertragen und Uberschreibt dort eine moglicherweise vor
handene Datei unter gleichem Namen, selbst wenn diese 
schreibgeschUtzt ist. 

Option: [ZI 

Beispiel: 

Die Option lOscht bei der Obertragung von ASCII-Dateien 
das hochstwertige Bit (Bit 7) und wird nur fUr spezielle An
wendungsfalle eingesetzt. 

Besondere Geratezuordnung: 

Neben den standardm!i3igen Ein-/ AusgabekanlUen, CON:, 
AUX: und LST: (siehe oben) kann bei PIP noch folgende 
Geratebezeichung verwendet werden: 

PRN: 

PRN: verwendet den LST:-Kanal, Uber den in der Regel der 
Drucker angeschlossen is t, zum Ausdrucken von Texten. Da
bei werden jedoch folgende Optionen automatisch gesetzt, 
sofern nichts anderes vorgegeben isl: 

Seitenvorschub alle 60 Zeilen 
Tabulator auf 8 Positionen 
Numerierung der Textzeilen 

Diese Eigenschaften entsprechen den Optionen [NPT8] (siehe 
oben). 

PRN:=DATEN.TXT 

druckt die Datei DATEN.TXT mit den oben angegebenen 
Optionen aus. 



214 CP /M-Befeh/sabersicht 

PROFILE.SUB, PROFILE.ENG, PROFILE.GER 

Beschreibung: Eine PROFILE.SUB-Datei ist eine Stapel-Datei (Befehls
Datei), die beim Booten des CP/M Plus-Betriebssystems aus
gefUhrt wird. Sie unterliegt den gleichen Regeln wie eine 
SUBMIT-Datei (siehe SUBMIT) und besteht aus einer 
ASCll-Datei mit den entsprechenden Befehlszeilen. 

Beispiele: 

Die Dateien PROFILE.ENG (nur Schneider CPC 6128) bzw. 
PROFILE.GER (nur JOYCE) konnen jedoch beim Booten 
nicht ausgefUhrt werden, da sie nicht die Extension SUB 
enthalten, und mussen zu diesem Zweck erst mit REN um
benannt werden: 

REN PROFILE.SUB=PROFILE.ENG (CPC 6128) 

bzw. 

REN PROFILE.SUB=PROFILE.GER (JOYCE) 

Die Datei PROFILE.ENG des CPC 6128 hat folgenden In
halt: 

SETKEYS.CCP 
LANGUAGE 3 

und die Datei PROFILE.ENG des JOYCE ist folgender
maBen auf gebaut: 

SETDEF M:,* (ORDER= (SUB,COM) TEMPORARY= H:] 
PIP 
<M:=BAS IC. COH(O) 
<H:=D IR.COH(O) 
<M:=ERASE.COH(O) 
<H:=PAPER .COH (O) 
<H:=PIP.COH(O) 
<H :=RENAHE.COHCO) 
<H:=SHOW.COH(O) 
<H: =SUBMI T.COH(O) 
<H:=TYPE.COH(O) 
< 

Die PROFILE-SUB-Dateien konnen jedoch beliebige Be
fehlsfolgen enthalten und, entsprechend angepaBt, neu ge
schrieben oder erweitert werden. 
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PUT 
Nichtresidenter Standard-CP / M Plus-Bef ehl (Datei PUT.COM) 

Beschreibung: PUT leite t die Bildschirm- oder Drucker-Ausgabe in eine 
Disketten-Datei um. Nach Erteilung des PUT-Befehls wird 
die Ausgabe des nachsten aufgerufenen Programms in die 
Datei geschrieben. 

Aufruf: PUT CONSOLE OUTPUT TO Dateiname (Option] 

Optionen: 

Be ispiele: 

flir die Bildschirmausgabe und 

PUT PRINTER OUTPUT TO Datciname (Option) 

fi.ir die Druckerausgabe, wobei die Dateinamen ohne Exten
sion anzugeben sind. 

(ECHO) 

Die Ausgabe findet. auBer in die Datei. auch auf dem Bild
schirm statt (Standardeinstellung). 

(NOECHOJ 

Keine zusatzliche Ausgabe auf dem Dildschirm. 

(FILTER) 

Stimtliche Steuerzeichen (ESC und CTRL) werden in Iistbare 
ASCII-Zeichen umgewandelt. 

(NOFILTERI 

Eine Obersetzung der Steuerzeichen findet nicht statt. 

(SYSTEM) 

System- und Programmausgabe werden in die angegebene 
Datei geschrieben und zwar solange, bis ein PUT CONSO
LE-Bef ehl die Ausgabe wieder auf den Bildschirm lenkt. 

PUT CONSOLE OUTPUT TO TEXT.DAT {NO ECHO] 

lenkt die Termina lausgabe in die Datei TEXT.DAT um. wo
bei sie nicht zusatzlich noch auf dem Bildschirm angezeigt 
wird. 
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PUT PRINTER OUTPUT TO DRUCK.DAT 

lenkt die Druckerausgabe in die Datei DRUCK.DAT um. 

PUT CONSOLE OUTPUT TO CONSOLE 

lenkt die Konsolenausgabe wieder auf die Konsole. 

PUT PRINTER OUTPUT TO PRINTER 

lenkt die Druckerausgabe wieder auf den Drucker. 
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REN 
Teils residenter, teils nichtresidenter Standard-CP/ M Plus-Befehl (Datei 
RENAME.COM) 

Beschreibung: REN dient zum Umbenennen einzelner Dateien, wobei auch 
mehrdeutige Dateinamen zugelassen sind. Existiert bereits 
eine Datei unter dem neuen Namen, findet zun~chst eine Si
cherheitsabfrage statt. 

Aufruf: REN (Laufwerk:)Neuer Dateiname=Alter Dateiname 

Beispiele: REN ART/KEL.TXT=LAGER.DAT 

nennt im Bezugslaufwerk die Datei LAGER.DAT in die Da
tei ARTIKEL.TXT um. Dasselbe geschieht mit 

REN B:ARTIKEL.TXT=LAGER.DAT 

wenn sich die Datei in Laufwerk B befindet. 

REN • .TXT=• .BAK 

nennt s~mtliche BAK-Dateien in TXT-Dateien um. 

Eine weitere MOglichkeit besteht in der Eingabe von 

REN 

oder 

RENAME 

worauf der neue und der alte Dateiname gesondert angefor
dert werden. In diesem Fall, wie auch bei der Angabe mehr
deutiger Dateinamen, ist die Datei RENAME.COM erfor
derlich. 
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RMAC 
Nichtresidenter Standard-CP/M Plus-Befehl (Datei RMAC.COM) 

Beschreibung: RMAC ist ein Makro-Assembler, der ASM-Quelltextdateien 
in verschiebbare Objektmodule vom Typ REL umsetzt, die 
anschliel3end mit LINK verbunden und in ausflihrbare 
COM-Dateien umgesetzt werden kOnnen. Zus!itzlich wird 
noch eine PRN- und eine SYM-Datei mit Symbolen erzeugt 
(siehe auch MAC). 

Aufruf: RMAC Dateiname $Option 

Optionen: $Rd 

Beispiel: 

Laufwerk d flir REL-Datei 

$Sd 

Laufwerk d flir SYM-Datei 

$Pd 

Laufwerk d flir PRN-Datei 

Achtung! Anstelle des Laufwerks kann "d" auch fUr Bild
schirm (d=X) oder fUr Drucker (d=P) stehen. Soll keine 
Ausgabe stattfinden, ist d=Z zu setzen. 

RMAC MUSTER $RA SB PP 

Hier wird die Datei MUSTER.ASM assembliert, wobei die 
REL-Datei in Laufwerk A und die SYM-Datei in Lauf
werk B abgelegt wird. Die PRN-Datei dagegen wird auf 
dem Drucker ausgegeben. 
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SAVE 

Nichtresidenter Standard CP/ M Plus-Befehl (Datei SA VE.COM) 

Beschreibung: SA VE dient im Zusammenhang mit SID zum erneuten Ab
speichern von Dateien, die im TPA zur Bearbeitung abgelegt 
sind. Vor SID muB dabei jedoch SA VE aufgerufen werden. 

Aufruf: SAVE 

und anschlieOend 

SID 

(eventuell mit Dateiname). Nachdem die Datei mit SID bear
beitet wurde, ist SID mit 

GO 

zu verlassen, wodurch SA VE automatisch aufgerufen wird. 
Daraufhin ist der Dateiname, die Anfangs- und die End
adresse des abzuspeichernden Speicherbereichs anzugeben. 

Achtung! SA VE ist unbedingt vor SID aufzurufen, da an
sonsten eio Teil des TPA Uberschrieben wird, wodurch im 
Speicher abgelegte Dateien zerstOrt werden. 
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SET 
Nichtresidenter Standard-CP/M Plus-Befehl (Datei SET.COM) 

Beschreibung: SET ist ein Bef ehl, der in einem CP /M Plus-System die 
verschiedensten Aufgaben i.ibernimmt. Dabei handelt es sich 
vorwiegend um die Einrichtung bzw. Aufhebung von 
Schutzvorrichtungen vor unberechtigtem Zugriff auf die 
Diskette oder auf einzelne Dateien. 

Anwendung: I) Setzen des Directory-Labels 

Aufruf: 

Beispiel: 

Aufruf: 

Beispiel: 

2) Setzen von Passwords 
3) Initialisierung der Timestamps 
4) Setzen/ Aufheben von Datei- Attributen 

Der Aufruf unterscheidet sich je nach Anwendungsbereich. 

la) Setzen des Directory-Labels: 

Passwords und Timestamps sind nur m6glich, wenn die 
Diskette mit einem Directory-Label (Namen) versehen ist. 
Dieses besteht aus einer Namensbezeichnung, ahnlich wie 
die einzelner Dateinamen. 

SET (Laufwerk:) (NAME=Directory-Label) 

SET B: [NAME=RECHNUNG.DAT] 

Die Diskette in Laufwerk B erhalt das Directory-Label 
RECHNUNG.DA T. 

lb) Schutzen des Directory-Labels mit einem Password 

Das Directory-Label kann durch ein Password (Schutzwort) 
geschi.itzt werden. Dieser Schutz ist besonders dann zu emp
fehlen, wenn auch einzelne Dateien Password-geschi.itzt wer
den so lien, da ansonsten dieser Schutz leicht auf gehoben 
werden kann. 

SET (Laufwerk:) [PASSWORD=Schutzwort) 

SET{PASSWORD=GEHEIM} 

Das Directory-Label der Diskette im Bezugslaufwerk erhalt 
hier das Password GEHEIM. 
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Aufruf: 
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2) Initialisierung des Password-Schutzes fUr Dateien 

Bevor Dateien mit einem Password versehen werden konnen, 
ist der Datei-Password-Schutz fiir eine Diskette zu initiali
sieren. Geschieht dies nicht, ist der Schutz unwirksam, selbst 
wenn ein Password vereinbart wird. Um diesen Schutz ein
zurichten oder aufzuheben, wird jedoch das Password des 
Directory-Labels abgefragt, sofern es vereinbart wurde. 
Wenn nicht, ist auch der Password-Schutz fUr Dateien sinn
los, da er ohne weiteres aufgehoben werden kann. 

SET (Laufwerk:) [PROTECT=ON) 

SET (Laufwerk:) (PROTECT=OFF) 

SET B: [PROTECT=ON} 

(Ini tialisierung) 

(Aufhebung) 

richtet den Password-Schutz fur Dateien in Laufwerk B ein, 
wogegen 

SET B: [PROTECT=OFF j 

ihn wieder aufhebt. In beiden Hllen wird jedoch zunachst 
das Password des Directory-Labels abgefragt, falls dieses 
vereinbart wurde. 

Die hier gezeigte Einrichtung/ Aufhebung des Password
Schutzes for Dateien bezieht sich auf Lesen, Beschreiben 
und Loschen der betreffenden Datei. Soll jedoch nur einer 
dieser Bereiche geschutzt werden, so ist dies im AnschluB 
daran gesondert zu vereinbaren. Dabei wird nicht das Pass
word des Directory-Labels, sondern dasjenige der betref
f end en Datei abgef ragt. 

SET (Laufwerk:) Dateiname [PROTECT=READ) 

oder 

SET (Laufwerk:) Dateiname (PROTECT=WRITE) 

oder 

SET (Laufwerk:) Datciname [PROTECT=DELETE) 

oder 

SET (Laufwerk:) Dateiname IPROTECT=NONE) 
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Beispiel: 

Aufruf: 

Hierin bedeuten 

READ 

Password-Schutz zum Lesen, Schreiben und LOschen (stan
dardma13ig durch (PROTECT=ON) vorgegeben) 

WRITE 

Password-Schutz ausschlie131ich zum Schreiben 

DELETE 

Password-Schutz ausschlief3lich zum LOschen 

NONE 

Aufhebung des Password-Schutzes 

SET B: MUSTER.TXT ( PROTECT=DELETEJ 

Der Password-Schutz fUr die Datei MUSTER.TXT wird 
nachtrtiglich nur auf das LC>schen beschrtinkt. Dabei wird das 
Password vor Ausfiihrung des Befehls abgefragt. 

3) Timestamps 

Grundsatzlich ist vor dem Setzen der Timestamps das Pro
gramm INITDIR auszufiihren, welches das Directory fiir die 
Aufnahme von Timestamps einrichtet. Erst wenn dies ge
schehen ist, konnen die einzelnen Timestamps separat akti
viert werden. Dies kann jedoch nur fur e ine ganze Diskette 
(Laufwerk), nicht jedoch separat fur eine einzelne Datei ge
schehen. Aul3erdem sind Timestamps nur dann sinnvoll, 
wenn vorher mit dem DA TE-Befehl die interne Uhr mit 
Datumsanzeige gestellt wurde. 

SET (Laufwerk:) [CREATE=ON) 

aktiviert Timestamps fiir die Erstellung von Dateien, 

SET (Laufwerk:) (ACCESS=ON) 

aktiviert Timestamps fi1r den letzten Lese-Zugriff auf Da
teien und 

SET (Laufwerk:) (UPDATE=ONI 
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aktiviert Timestamps for den letzen Schreib-Zugriff auf Da
teien. 

Wird anstelle von ON OFF angegeben, werden die betref -
fenden Timestamps wieder deaktiviert. Aul3erdem kann im
mer nur CREATE oder ACCESS aktiviert sein, und nicht 
jedoch beides gleichzeitig. 

4a) Dateiattribute 

Mit SET konnen verschiedene Dateiattribute gesetzt oder zu
ruckgesetzt werden. Sie stellen zusatzlich zum Password
Schutz eine weitere Schutzeinrichtung dar. 

SET (Laufwerk:) Dateiname (Dateiattribut) 

Hier die einzelnen Dateiattribute: 

(ARCHIVE= OFF) 

setzt das Archive-Attribut zuruck. Eine solche Datei kann 
dann mit PIP und der Option [A] kopiert werden. Nach dem 
Kopieren mit PIP wird das Archive-Attribut gesetzt. Diese 
Einrichtung von PIP errnoglicht es, nur solche Dateien zu 
kopieren, die seit dem letzten Kopieren geandert wurden. 

(ARCHIVE=ONJ 

schaltet das Archive-Attribut ein (siehe oben) Es erscheint 
dann im erweiterten Directory-Listing. 

(SYS! 

erklart Dateien zu Systemdateien, wobei das System-A ttribut 
gesetzt wird. 

[DIR) 

erklart Systemdateien zu Directory-Dateien, wobei das Di
rectory-Attribut gesetzt wird. Dieses Attribut ist bereits 
standardmtil3ig eingeschaltet und kann nur d urch das Sy
stem-Attribut aufgehoben werden. 
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Beispiele: 

Aufruf: 

[ROI 

versieht eine Datei mit einem Schreibschutz. 

(RW) 

hebt den Schreibschutz wieder auf. Falls kein Schreibschutz 
eingerichtet wird, erhalten samtliche Dateien automatisch 
das RW-Attri but. 

[Fl=ON/OFF) 
(F2=0N/ OFFI 
(F3=0N/ OFFJ 
(F4=0N/ OFFJ 

Die benutzerdefinierten Attribute F 1 bis F4 werden gesetzt 
(ON) bzw. zuruckgesetzt (OFF). 

SET MUSTER.DAT [RO j 

versieht die Datei MUSTER.DAT im Bezugslaufwerk mit 
einem Schreibschutz, 

SET MUSTER.DAT [RIV j 

hebt diesen Schreibschutz wieder auf, 

SET B:B!LANZ.COM [RO.SYS} 

versieht die Datei DILANZ.COM in Laufwerk B mit einem 
Schreibschutz und erkHirt sie gleichzeitig zur Systemdatei. 

Im letzten Beispiel hatten beide Attribute auch getrennt ge
setzt werden konnen, jedoch ist es einfacher , dies in einer 
Befehlszeile vorzunehmen. 

4b) Schreibschutz fiir Laufwerk 

Neben einzelnen Dateien kann auch ein Laufwerk vor 
Schreibzugriffen geschutzt werden. Dabei ist jedoch zu be
achten, dal3 der Schreibschutz nur solange bestehen bleibt, 
wie der Computer eingeschaltet ist. Im Gegensatz zum 
Schreibschutz filr Dateien wird hier namlich kein Vermerk 
auf die Diskette geschrieben. 

SET (Lauf werk:) [ROI 
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richtet den Schreibschutz ein und 

SET (Laufwerk:) (RW) 

hebt ihn wieder auf. 

SET B: [RO] 

versieht Laufwerk B mit einem temportiren Schreibschutz. 
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SET24X80 

Geratespezifischer CP/ M Plus-Defehl (Datei SET24X80.COM) 

Beschreibung: Manche Programme beniHigen einen Bildschirm mit 24 Zei
len zu je 80 Spalten, der mit diesem Befehl ein- bzw. abge
schaltet werden kann. 

Aufruf: SET24X80 ON 

schaltet den 24x80 Modus ein und 

SET24X80 OFF 

schaltet ihn wieder ab. 
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SETDEF 

Nichtresidenter CP/M Plus-Befehl (Datei SETDEF.COM) 

Beschreibung: Mit SETDEF kann ein sogenannter Suchpfad festgelegt wer
den, der angibt, in welcher Reihenfolge die einzelnen Lauf
werke nach SUB- oder COM-Dateien durchsucht werden 
sollen. Auch kann ein Laufwerk fUr temporlire Dateien be
stimmt werden. 

Aufruf: SETDEF (Laufwerk 1:, Laufw. 2:, Laufw. 3:, Laufw. 4:) 

Zurn Auffinden einer Datei werden die Laufwerke in der 
angegebenen Reihenfolge durchsucht. Das Bezugslaufwerk 
wird hierbei mit "*" gekennzeichnet. 

SETDEF ITEMPORARY=La ufwerk:) 

bestimmt das angegebene Laufwerk zur Ablage von tempo
raren Dateien. (Das sind Zwischendateien, deren Dateinamen 
meist $-Zeichen enthalten). 

SETDEF IORDER=(Extension 11 Extension 2)) 

sucht zuerst nach dem angegebenen Dateinamen mit der Ex
tension I und falls dieser nic ht gefunden wird, nach dem
jenigen mit der Extension 2. Als Extensionen sind hier nur 
SUB und COM zulassig. 

SETDEF I DISPLA YI 

zeigt zustltzlich an, von we le hem Lauf werk und welcher Be
nutzernummer die betreffende Datei geladen wurde. 

SETDEF (NO DISPLA YI 

schaltet DISPLAY wieder ab. 

SETDEF (PAGE) 

Hil3t die Bildschirmausgabe nach einer vollen Seite anhalten, 
und zwar solange, bis eine beliebige Taste gedri.ickt wird. 
Dieser Vorgang wird mit 

SETDEF (NOPAGE) 

wieder ri.ickgangig gemacht. 
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Beispiele: 

Aufruf: 

SETDEF M: ,B:.• 

durchsucht zuerst Laufwerk M, dann Laufwerk B und 
schlieJ3lich das Bezugslaufwerk (*) nach der gesuchten Datei. 

SETDEF [TEMPORARY=B:J 

legt alle temporaren (Zwischen-) Dateien in Laufwerk B ab, 
die beispielsweis von PIP, ED oder SUBMIT erzeugt werden. 

SETDEF [ORDER=( SUB.COM)] 

sucht zuntichst eine SUB-Datei unter dem angegebenen Na
men. Wird diese nicht gefunden, wird die Suche nach einer 
COM-Datei fortgese tzt. 

Es folgt ein Beispiel, das in der PROFILE.GER-Datei des 
JOYCE enthalten ist und das mehrere Befehle in einer SET
DEF-Anweisung beinhaltet (siehe auch Kapitel 6.4): 

SETDEF M: .• [ORDER ={SUB.COM) TEMPORARY=M:J 

Hier werden zuntichst SUB- und dann COM-Dateien in 
Laufwerk M gesucht. Wird die Datei do rt nicht auf gefun
den, wird die Suche im Bezugslauf werk (meist A) fortge
setzt. Zwischendateien werden in Laufwerk M abgelegt. 

SETDEF 

(ohne Zusatz) ergibt eine Auflistung der einzelnen Zuord
nungen, die somit abgefragt werden konnen. 
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SETKEYS 

Geratespezifischer CP/M Plus-Befehl (Datei SETKEYS.COM) 

Beschreibung: Dieser Befehl dient zum Umstellen der Tastatur, so daf3 
beispielsweise eine deutsche DIN-Tastatur auf dem CPC 
6128 erzeugt werden kann. Daruber hinaus kOnnen noch bis 
zu 32 Erweiterungstasten mit Strings oder Befehlszeilen 
definiert werden. 

Aufruf: SETKEYS ASCH-Datei mlt Tastaturbelegung 

Deispiel: SETKEYS DEUTSCH.KEY 

Die Datei, die die neue Tastaturbelegung enthlilt, ist eine 
reine Text- bzw. ASCII-Datei, die mit jedem Texteditor 
(z.B. ED) erstellt werden kann. Ein ausfUhrliches Beispiel 
hierfUr ist in Kapitel 3.10 beschrieben. 
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SETLST 

Geratespezifischer CP/ M Plus-Befehl (Datei SETLST.COM) 

Bcschreibung: Dieser Befehl dient zum Initalisieren des Druckers, indem 
an ihn bestimmte Steuerzeichen geschickt werden. SETLST 
wird nur flir bestimmte Drucker und bestimmte Anwen
dungsfiille benotigt. 

Aufruf: SETLST Dateiname 

Beispiel: SETLST PRINT 

Dieser Aufruf sendet die in der Datei PRINT enthaltenen 
Steuerzeichen an den Drucker.,Der Aufbau dieser Datei un
terliegt den gleichen Regeln wie derjenige einer Datei, die 
flir SETKEYS benotigt wird. Weitere Einzelheiten sind im 
Handbuch beschrieben. 
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SETSIO 

Gertitespezifischer CP/ M Plus-Befehl (Datei SETSIO.COM) 

Deschreibung: Dieser Befehl dient zum Setzen verschiedener Parameter fUr 
eine serielle Schnittstelle, sof ern diese angeschlossen ist. 

Aufruf: SETSIO Parameter 

Folgende Parameter lassen sich eingestellt werden, wobei 
auch gleichzeitig mehrere Parameter vorgegeben werden 
konnen: 

Parameter TX n 

Baudrate fUr Empfanger (n = 50 bis 19200) 

RX n 

Baudrate filr Sender (n = 50 bis 19200) 

n 

Baudrate fUr Sender und Empftinger (n = 50 bis 19200) 

BITS n 

n Datenbits (n = 5, 6, 7 oder 8) 

STOP n 

n Stop-Bits (n = I , 1.5 oder 2) 

PARITY EVEN 

Gerade Parittit 

PARITY ODD 

Ungerade Parittit 

PARITY NONE 

Keine PariUit 

XON ON 

XON-Protokoll ein 
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Beispiele: 

XON OFF 

XON-Protokoll aus 

HANDSHAKE ON 

Handshake ein 

HANDSHAKE OFF 

SETSIO 1200 

Handshake aus 

setzt die Baudrate filr Sender und Empfanger auf 1200. 

SETSIO 300. PARITY NONE, HANDSHAKE=ON, STOP 1, 
BITS 7 

Die Ubertragung findet hier mit einer Baudrate von 300 in 
beiden Richtungen statt. Dariiber hinaus werden 7 Bits und 
l Stop-Bit ohne Paritat mit eingeschaltetem Handshake 
iibertragen. 
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SHOW 

Nichtresidenter Standard-CP/M Plus-Defehl (Datei SHOW.COM) 

Beschreibung: Mit SHOW konnen verschiedene Laufwerks- bzw. Disket
tenparameter abgefragt werden, die in den einzelnen Optio
nen anzugeben sind. 

Aufruf: 

Optionen: 

SHOW (Laufwerk:) [Op tion) 

(SPACE] 

zeigt den noch freien Speicherplatz des Laufwerks an . 

[DRIVE) 

Anzeige der physikalischen Laufwerks-Eigenschaften. 

(DIR) 

Anzeige der noch nicht belegten Directory-Eintrage. 

(LABEL] 

Anzeige des Directory-Labels (falls vorhanden) mit dessen 
Timestamps und der Angabe, ob Dateien auf der Diskette 
fUr Passwords und Timestamps aktiviert sind . 

(USER) 

Angaben uber die belegten Benutzerbereiche. 

Keine Option: 

Wie SPACE-Option, jedoch fur stimtliche angeschlossenen 
Laufwerke, sof ern auf sie be re its mindestens einmal zuge
griffen wurde. 

AusfUhrliche Beispiele (einschlie/31ich Auflistungen) zu 
s~mtlichen Optionen befinden sich in Kapitel 3. 
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SID 

Nichtresidenter Standard-CP/M Plus-Befehl (Datei SID.COM) 

Beschreibung: SID ist ein universeller Debugger, um Speicherinhalte und 
Dateien zu untersuchen und gegebenenfalls zu lindern. Falls 
eine Datei bearbeitet werden soil, wird sie im Regelfall ab 
der Adresse IOOH abgelegt, an der sonst auch CP/ M-Pro
gramme geladen und abgearbeitet werden. In diesem Fall 
untersucht man den Speicherbereich, in dem sich die Datei 
befindet. 

SID eignet sich weiniger zum Schreiben ganzer Maschinen
programme als vielmehr zum Andern einzelner Speicherzel
len. Dieser Vorgang, den man auch als Patchen bezeichnet, 
mul3 hliufig zur Anpassung von CP/M-Software durchge
fuhrt werden, wenn das mitgelieferte Installationsprogramm 
keine Anpassung an den CPC6128 oder JOYCE vorsieht. 

Anwendung: Speicherinhalt ansehen 
Speicherinhalt andern 
AusfUhren von Maschinenprogrammen, wobei Haltepunkte 
(Breakpoints) gesetzt werden k<>nnen 
Speicherbereiche verschieben 
Speicherbereiche mit konstantem Wert filllen 
Assemblieren von 8080-Quelltext (nur bedingt mC>glich) 
Disassemblieren von Maschinencode (nur bedingt m<>glich) 

Aufruf: SID (Laufwerk:) Dateiname 

oder 

SID 

Im ersten Fall wird die zu untersuchende Datei gleich mit
geladen, im zweiten Fall nicht. In beiden Fallen erscheint 
dann ein Ziffernkreuz, das zur Eingabe spezieller SID-Be
fehle auff ordert: 

#(SID·Befehl) 

Achtung! Soll die getinderte Datei wieder auf Diskette ge
schrieben werden, so ist dies entweder mit dem SID-W-Be
fehl (siehe unten) oder rnit SA VE vorzunehrnen. Um eine 
Zerstorung der Datei zu vermeiden, ist vor dem Aufruf von 
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SID unbedingt der SA VE-Befehl auszufi:1hren. SID ist dann 
entweder mit 

GO 

oder 

CTRL-C 

(Warmstart) zu verlassen und die Datei anschliefiend mit 
SA VE abzuspeichern. N11here Einzelheiten hierzu siehe unter 
SAVE. 

SID-Aufruf mit Dateinamen: 

SID COPY.COM 

111dt SID und gleichzeitig die Datei COPY.COM in den 
Speicher ab Adresse IOOH. SID befindet sich anschliel3end 
im Befehlsmodus, so dafi weitere Befehle zur Bearbeitung 
der Datei erteilt werden k6nnen. 

SID-Befchlc: 

Befehl: A 

Aufruf: 

Dieser Bef eh! ruft einen einfachen 8080-Assembler auf und 
ist in der Form von 

A Anfangsadresse (hex.) 

einzugeben. Daraufhin erscheint am linken Rand die An
fangsadresse und fordert zur Eingabe eines mnemonischen 
8080-Befehlswortes auf. Handelt es sich dabei um einen gul
tigen Befehl, wird er durch Drlicken der RETURN-Taste 
sogleich tibersetzt und der Maschinencode an der richtigen 
Stelle im Speicher abgelegt. Es erscheint die nlichstfolgende 
Adresse, worauf ein neues Befehlswort einzugeben ist, und 
der Vorgang kann von neuem beginnen. Ist das Befehlswort 
ungultig, erscheint ein Fragezeichen und fordert zur erneu
ten Eingabe auf. 

Der Assembler ist einfach durch Drticken der RETURN
Taste wieder zu verlassen. Eine Verwendung von symboli
schen Adressen und Namen (Label) ist nicht m6glich und 
der Maschinencode ist nicht verschiebbar (relokatibel). 
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Beispiel: A3000 

ruft den Assembler auf, worauf mit der Eingabe von Be
fehlsw6rtern begonnen werden kann. Der Ubersetzte Maschi
nencode wird dabci ab Adresse 3000H abgelegt. 

Befehl: C 

Beispiel: 

"C" dient zum Aufruf eines Maschinenprogramms, wobei der 
Inhalt des BC- und DE-Registers ubergeben werden kann. 

C/234 013A,FFFF 

ruft das Maschinenprogramm ab Adresse 1234H auf, wobei 
das BC-Register den Inhalt 013AH und das DE-Register den 
Inhalt FFFFH enthalt. 

Befehl: D 

zeigt einen Speicherinhalt auf dem Bildschirm an. Er er
scheint dabei als hexadezimales Listing, wobei darstellbare 
ASCII-Zeichen rechts im Klartext erscheinen. Der Aufruf 
von "D" kann auf verschiedene Arten stattfinden: 

Aufruf: D 

Beispiel: 

(ohne Adressenangabe) listet die nl\chsten 12 Zeilen, von de
nen jede 16 Bytes darstellt. Wurde SID gerade auf geruf en 
(mit oder ohne Dateiname) beginnt die Darstellung automa
tisch bei I OOH. Durch erneute Eingabe von "D" erscheinen 
dann jeweils die niichsten 12 Zeilen. 

D Adresse 

arbeitet genauso wie "D", beginnt aber bei vorge~ebener 
Anfangsadresse. 

D3000 

gibt 12 Zeilen ab Adresse 3000H aus. 

Daruber hinaus kann 1'D'' auch eine Anfangs- und Endadres 
se enthalten. 



Aufruf: 

Deispiel: 
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D Anfangsadresse, Endadresse 

Dl800,2000 

listet den Speicherinhalt zwischen den Adressen I 800H und 
2000H aus. 

Befehl: F 

Aufruf: 

Beispiel: 

Fullt einen Speicherbereich mit einem vorgegebenen kon
stanten Wert. 

F Anfangsadresse, Endadrcsse, Wert 

F3000,3FFF.AA 

fUllt den Speicher zwischen den Adressen 3000H und 3FFFH 
(je einschlief31ich) mit dem konstanten Wert AAH. 

Befehl: G 

Aufruf: 

Deispiele: 

Fuhrt ein Maschinenprogramm aus, wobei die Moglichkeit 
besteht , bis zu zwei Haltepunkte (Breakpoints) vorzugeben. 

G Anfangsadresse, Breakpoint 1, Breakpoint 2 

Fehlt die Anfangsadresse, beginnt die Ausfilhrung beim mo
mentanen Programmzahlerstand. Auch ist die Angabe eines 
zweiten Breakpoints nicht unbedingt erforderlich. 

Achtung! Beim Setzen der Haltepunkte ist unbedingt darauf 
zu achten, daf3 sie immer auf das erste Byte eines Maschi
nenbef eh ls zeigen, da sonst das Programm abstilrzen kann. 

Gl24A,1271.1344 

beginnt die Programmausflihrung bei 124AH, unterbricht sie 
bei 1271 H und beendet sie bei 1344H. 

G.327F 

fUhrt ein Maschinenprogramm ab der gegenwlirtigen Pro
grammzlihleradresse bis Adresse 327FH aus. Da keine An
fangsadresse angegeben ist, muf3 hinter "G" unbedingt ein 
Koroma stehen. 
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Befehl: H 

Aufruf: 

Beispiel: 

Aufruf: 

Beispiele: 

Mit diesem Bef eh! !assen sich verschiedene Rechenoperatio 
nen bzw. Umrechnungen dezimaljhexadezimal durchflihren. 

H Zahl/ ASCII-Zeichen 

zeigt den eingegebenen Wert in dezimaler und hexadezimaler 
Schreibweise und zusatzlich als ASCII-Zeichen an, falls es 
sich um ein listbares ASCII-Zeichen handelt. 

Hier haben alle drei Ausgangswerte das gleiche Ergebnis zur 
Folge: 

H41 

H#65 

H 'A' 

(hexadezimale Vorgabe) 

(dezimale Vorgabe) 

(Vorgabe als ASCil-Zeichen) 

In alien Fallen erscheint als Ergebnis: 

0041 #65 'A' 

wobei der erste Wert hexadezimal, der zweite dezimal und 
der dritte als ASCU-Zeichen erscheint. 

Eine weitere Anwendungsmoglichkeit von "H" besteht darin, 
gleichzeitig Summe und Diff erenz zweier Hexadezimalwerte 
zu berechnen: 

H Zahl 1, Zahl 2 

Es erscheint: 

Summe Diff erenz 

HJ000.800 
1800 0200 

HJ00,200 
0300 FFOO 

Befehl: L 

"L" ist ein einfacher Disassembler, der 8080-Quellcode er
zeugt. Aufgerufen wird er mit: 



Aufruf: 

Beispiel: 
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L Anfangsadresse, Endadresse 

Fehlt die Anfangsadresse, wird die Disassemblierung bei der 
gegenwl\rtigen Programmzahleradresse begonnen, f ehlt die 
Endadresse, werden insgesamt nur elf Zeilen mit Quelltext 
auf gel istet. 

L34A7,36JF 

disassembliert den Maschinencode zwischen den Adressen 
34A 7H und 361FH. 

Befeht: M 

Aufruf: 

Beispiel: 

Verschiebt einen Speicherbereich und wird folgendermal3en 
auf gerufen: 

M Anfangsadresse (alt), Endadr. (alt), Anfangsadr. (neu) 

M 1000,JFFF,3000 

verschiebt den Speicherbereich zwischen 1 OOOH und 1 FFFH 
(je einschlieBlich) und legt ihn ab der Adresse 3000H ab. 

Befehl: R 

Aufruf: 

Liest nach dem Aufruf von SID eine Datei von Diskette in 
den Speicher. 

R (Laufwerk:) Dateiname 

Hidt dann die Datei und speichert sie ab Adresse lOOH. 

Hinter dem Dateinamen kann auch noch angegeben werden, 
mit welchem Versatz die Datei zu laden ist: 

R (Laufwerk:) Dateiname, Versatz 

Eine Datei soil beispielsweise nicht wie gew()hnlich ab 
Adresse lOOH, sondern ab Adresse 6000H abgelegt werden . 
Der Versatz betragt demnach 

6000H 
·0100H 

5FOOH 

weshalb die Datei mit dem Bef eh! 
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Beispiele: 

R (Laufwerk:) Dateiname,SFOO 

zu laden ist. 

R PROBE.TXT 

Jadt die Datei PROBE.TXT in den Arbeitsspeicher ab !OOH, 
also ohne Versatz und 

R B:PROBE.TXT,1000 

Hidt dieselbe Datei von Laufwerk B, jedoch mit einem Ver
satz von IOOOH, weshalb sie e rst ab Adresse llOOH abgelegt 
wird. 

Befehl: S 

Aufruf: 

Beispiel: 

Mit dem S- Befehl kann der Speicherinhalt byteweise aufge
listet und geandert werden. 

S Anfangsadresse 

Auf dem Bildschirm erscheint jetzt die Anfangsadresse und 
der Inhalt von deren Speicherzelle. Rechts davon ist der 
Cursor positioniert und wartet auf Eingabe. 

Soll der Inhalt der Speicherzelle unverandert bleiben, ist 
Jediglich die RETURN-Taste zu driicken. Ansonsten ist der 
neue Wert neben den alten zu schreiben und ebenfalls die 
RETURN-Taste zu driicken. 

In beiden Fallen erscheint dann die nachste Adresse, und 
der gleiche Vorgang beginnt von neuem. Durch die Eingabe 
eines Punktes bricht der S-Befehl ab und kehrt in den SID
Befehlsmodus zuriick. 

S1234 

listet den Speicherinhalt byteweise ab Adresse I 234H und 
bietet die Moglichkeit zur Anderung. 

Befehl: T 

arbeitet ein Maschinenprogramm in Einzelschritten ab, wo
bei nach jedem Schritt die Prozessor-Registerinhalte ange
zeigt werden. "T" wird in Form von 



Aufruf: 
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T Anzahl 

aufgerufen, wobei die Anzahl der abzuarbeitenden Pro
grammschritte vorzugeben ist. Die A barbeitung beginnt bei 
der gegenwartigen Programmzahleradresse. 

Fehlt die Anzahl der Schritte, so wird nur ein Programm
schritt ausgefilhrt. 

Beispiel: T25 

arbeitet 25H (37 dez.) Programmschritte ab, beginnend bei 
der augenblicklichen Programmzahleradresse, die gegebe
nenfalls mit dem X-Befehl (siehe unten) einzustellen ist. 

Befehl: U 

Schrittweise Abarbeitung von Maschinenprogrammen wie bei 
"T", jedoch werden die Registerinhalte n ur im A nschlul3 da
ran angezeigt. 

Beispiel: U 10 

fuhrt, beginnend bei der augenblicklichen Programmzahler
Adresse, I OH ( 16 dez.) Einzelschritte aus und zeigt erst nach 
dem 16. Schritt die Prozessorregisterinhalte an. 

Befehl: V 

Anzeige der Speicherwerte NEXT, MSZE, PC und END, die 
normalerweise nach dem Einladen einer Datei unter SID an
gegeben werden. 

Befehl: W 

Aufruf: 

Beispiel: 

Schreibt einen Speicherbereich auf Diskette und stellt somit 
eine Alternative zum SA VE-Befehl dar. Im Gegensatz zu 
SA VE besteht hier keine Gefahr, dal3 ein Teil der Datei zer
stort wird. 

W (Laufwerk:)Dateiname,Anfangsadresse,Endadresse 

W B:BILANZ.COM,100,4600 

Hier wird der Speicher in halt zwischen I OOH und 4600H 
unter dem Namen BILANZ.COM auf die Diskette in Lauf
werk B geschrieben. 
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Befehl: X 

Aufruf: 

Dient zum Anzeigen und Andern der Prozessor-Registerin
halte, einschlie/3lich Flags, und wird folgendermaf3en auf
gerufen: 

X Register oder Flag 

Daraufhin erscheint der Inhalt des betreff enden Registers 
bzw. Flags. Soll er unverandert bleiben, ist lediglich die 
RETURN-Taste zu drucken, ansonsten ist ein neuer Wert 
einzugeben und ebenfalls die RETURN-Taste zu drucken. 

Folgende Register bzw. Flags konnen aufgerufen werden: 

A Akkumulator 
B Doppelregister BC 
D Doppelregister DE 
H Doppelregister HL 
S Stackpointer 
P Programmzlihler 
C Carry-Flag 
Z Zero-Flag 
M Minus- Flag 
E PariUtaflag 
I Interdigit-Carry-Flag 

Beispiele: XB 

zeigt das Doppelregister BC an, dessen Inhalt dann wahlwei
se verandert werden kann oder nicht. Das gleiche gilt mit 

xc 
fUr das Carry-Flag, for das allerdings nur die Werte 0 (nicht 
gesetzt) oder I (gesetzt) in Frage kommen. 

SID- Dienstprogramme 

SID benutzt noch die Dienstprogramme HIST.UTL und 
TRACE.UTL, die sich ebenfalls auf der Systemdiskette be
finden. Sie sind zu aktivieren mit: 

SID HIST. UTL 

bzw. 

SID TRACE. UTL 
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Das HIST.UTL- Programm ermoglicht im Zusammenhang mit 
dem SID U- oder T-Befehl die Darstellung eines Histo
gramms, welches die Haufigkeit der Code-AusfUhrung in
nerhalb des angegebenen Speicherbereichs angibt. Mit 
TRACE.UTL lassen sich die Anweisungen zuruckverfolgen, 
die zu einem bestimmten Breakpoint (Haltepunkt) im Test
programm gefUhrt haben. Auch dieses Programm bezieht 
sich auf den SID-U- bzw. T-Befehl. 

Weitere Einzelheiten zu diesen SID-Dienstprogrammen sind 
im "CP/M-SID-Symbolic Instruction Debugger User's Guide" 
von Digital Research beschrieben. 
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SUBMIT 

Nichtresidenter Standard-CP / M Plus-Befehl (Datei SUBMIT.COM) 

Beschreibung: SUBMIT arbeitet eine Befehlsdatei (Stapeldatei) ab, die 
mehrere CP/M-Befehls- oder Programmaufrufe enthalten 
kann. Die Befehlsdatei mul3 die Extension SUB tragen und 
ist eine reine ASCII-Datei, die mit jedem Texteditor erstellt 
werden kann . 

Aufruf: 

Beispiel: 

Yor der AusfUhrung der einzelnen Befehle legt SUBMIT zu
nlichst die Zwischendatei $$$.SUB an, in die die Befehlsda
tei kopiert wird. Bei der Abarbeitung eines jeden Befehls 
wird dieser dann aus der Zwischendatei herausgenommen, 
bis schlieB!ich die Datei leer ist. Dann ntimlich sind stimt
liche Befchle abgearbeitet und die Zwischendatei wird wie
der geloscht. 

Die einzelnen Oefehle erscheinen wahrend ihrer AusfUhrung 
auf dem Bitdschirm, und zwar in der gleichen Weise, als 
wtiren sie von Hand eingegeben. 

SUBMIT Dateiname SUB-Datei Parameter 

Der Dateiname der SUB-Datei mul3 ohne die Extension SUB 
angegeben werden. 

Mit Hilfe von SUBMIT sollen die CP/ M-Befehle 

DIR 
REN B:LAGER.DAT=LAGER.BAK 
BEST AND 
SHOW 

(AusfOhrung der Oatei BESTANO.COM) 

ausgeflihrt werden. Dazu sind sie zeilenweise mit einem 
Texteditor (z.B. ED) in eine Datei mit der Extension SUB 
(z.B. JNYENTUR.SUD) zu schreiben. lnfolge von 

SUBMIT INVENTUR 

werden schlieGlich die einzelnen Bef eh le der Reihe nach 
ausgefUhrt. 

Nachfolgend das gleiche Beispiel, jedoch unter Verwendung 
von Variablen. Fur LAGER wird die Variable $1 und fur 
BEST AND die Variable $2 eingesetzt. Dann stihe die Datei 
INYENTUR.SUB so aus: 



Beispiel: 

DIR 
REN B:$1.DAT=S1. BAK 
sz 
SHOIJ 

Die Bef ehsldatei ist dann mit 
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SUBMIT INVENTUR LAGER BEST AND 

auszufUhren, wobei in diesem Fall auch andere Dateinamen 
angegeben werden konn ten. 

SUBMIT kann auch Parameter an ein CP/M-Dienstpro
gramm wie PIP oder ED ubergeben. Die en tsprec hende Zeile 
der Befehlsdatei mul3 dabei mit dem Zeichen "<" beginnen. 

Befehlsdatei mit dem Namen TEST.SUB: 

PIP 
<CON:=$1 
<B :=A :SHOll.COM 
< 
DIR 

Der Aufruf dieser SUB-Datei gcschieht, wenn hier fUr $1 
PROBE.TXT stehen soil, folgendermaf3en: 

SUBMIT TEST PROBE.TXT 

Nach dem Aufruf von PIP wird die Datei PROBE.TXT ($1) 
auf dem Bildschirm ausgegeben und die Datei SHOW.COM 
von Laufwerk A nach Laufwerk B kopiert. Anschlie13end 
wird PIP wieder verlassen , was in der Befehlsdatei lediglich 
mit "<" ohne Zusatz angegeben ist und dem Driicken der 
RETURN-Taste entspricht. Schliel31ich folgt noch die Auf
Jistung des Directories. 

Eine PROFILE.SUB-Datei ist eine Sonderform der SUB
MIT-Datei und wird nach dem Booten des C P/M-Plus-Be
triebssystems automatisch ausgefUhrt. Ntiheres hierzu siehe 
unter dem Stichwort PROFILE.SUB. 
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TYPE 
Teils residenter, teils nichtresidentcr Standard-CP/M Plus - Befehl (Datei 
TYPE.COM) 

Beschreibung: TYPE dient zum einfachen Auflisten von ASCII-Dateien 
auf dem Bildschirm, wobei die Ausgabe nach dem 
Vollschreiben einer Bildschirmseite jeweils durch Drucken 
der RETURN-Taste fortzusetzen ist. 

Aufruf: TYPE (Laufwerk:) Dateiname (Option) 

Beispiel: TYPE PROBE.TXT 

Jistet die Textdatei PROOE.TXT seitenweise auf dem Bild
schirm, wahrend die Ausgabe mit der Option [NOPAGE) in 
Form von 

TYPE PROBE.TXT [NOPAGE] 

fortlaufend ohne Unterbrechung stattfindet. 
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USER 

Residenter Standard-CP/M Plus-Befehl 

Beschreibung: USER schaltet zwischen verschiedenen Benutzerbereichen 
um. Dateien konnen namlich nur unter der Benutzernummer 
aufgerufen werden, in deren Bereich sie abgelegt sind. Die 
Standardbenutzernummer ist 0. 

Aufruf: 

Ilcispicl: 

USER n 

Dabei gibt Mn" die Nummer des Denutzerbereichs (0 bis 15) 
an. 

USER 5 

schaltet in den Benutzcrbereich 5 um. 

Eine weitere Moglichkcit besteht darin, lediglich 

USER 

(ohne Nummer) einzugeben, worauf die Benutzernummer 
anschlief3end separat angefordert wird. 
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XREF 

Nichtresidenter Standard-CP/M Plus-Befehl (Datei XREF.COM) 

Beschreibung: XREF ist nur im Zusammenhang mit den Assemblern MAC 
oder RMAC anzuwenden. Aus den, durch die Assemblierung 
erstellten, PRN- und SYM- Dateien erzeugt XREF eine wei 
tere XRF- Datei unter gleichem Namen. Sie enthalt das 
PRN-Listing mit Zeilennummern versehen und zusatzlich 
eine Referenz-Tabelle mit den Zeilen, in denen die einzel
nen Label definiert und aufgerufen werden (siehe auch Ka
pitel 8). 

Aufruf: XREF (Laufwcrk:)Dalciname 

Beispiel: 

Beispiel: 

Hier ist der einfache Datei name der PRN- und SYM-Datei 
ohne Extension anzugeben. 

XREF MUSTER 

bildet aus den Dateien MUSTER.PRN und MUSTER.SYM 
die Datei MUSTER.XRF. 

Mit der Option $P wird die XRF- Datei auf dem Drucker 
ausgegeben. 

XREF MUSTER $P 
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An hang 

Steuerzeichen for CP /M-Plus-Befehlszeile 

Unter CP / M Plus gel ten folgende Steuerzeichen, die durch gleichzeitiges 
Drucken der CTRL- und der angegebenen Buchstabentaste erzeugt werden: 

CTRL-A 

CTRL-B 

CTRL-C 

CTRL-E 

CTRL-F 

CTRL- G 

CTRL-H 

CTRL- I 

CTRL-J 

CTRL- K 

CTRL-M 

CTRL-P 

CTRL-Q 

CTRL-R 

CTRL-S 

CTRL-U 

Cursor um ein Zeichen nach links 

setzt Cursor an den Zeilenanfang. Wenn er sich dort bereits 
befindet, springt er zum Zeilenende. 

beendet ProgrammausfUhrung. 

Physikalischer Carriage Return, ohne Obergabe der Kom
mandozeile an das System 

Cursor um ein Zeichen nach rechts 

ll>scht das Zeichen unter dem Cursor. 

ll>scht das Zeichen links vom Cursor und setzt Cursor um 
eine Stelle nach links (Backspace). 

Cursor springt zum n!ichsten Tabulatorstop 

setzt Cursor an den Anfang der Kommandozeile und 
ubergibt das Kommando an das System. 

I<>scht samtliche Zeichen von Cursorposition bis Zeilenende. 

Carriage Return 

schaltet Drucker an und ab. 

nimmt Bildschirm-Scrollen nach CTRL-S wieder auf. 

Aile Zeichen links vom Cursor werden in die n!ichste Zeile 
kopiert und im Kommandopuff er abgelegt. 

unterbindet Bildschirm-Scrollen. 

kopiert alle Zeichen links vom Cursor in den Kommando
puffer. 
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CTRL-W 

CTRL-X 

CTRL-Z 

wiederholt letzte Kommandozeile, wenn die neue Komman
dozeile kein Zeichen enthalt, anderenfalls wird der Cursor 
ans Zeilenende gesetzt. 

IOscht alle Zeichen links vom Cursor. 

Textende 
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ASCII-Code-
Ta belle 

OOH 0 NUL 36H 54 6 6CH 108 
01H 1 SOH 37H 55 7 60H 109 m 
02H 2 STX 38H 56 8 6EH 110 n 
03H 3 ETX 39H 57 9 6FH 111 0 
04H 4 EOT 3AH 58 ?OH 112 p 
OSH 5 ENO 3BH 59 ; 71H 113 q 
06H 6 ACK 3CH 60 < 72H 114 r 
07H 7 BEL 30H 61 73H 115 $ 
08H 8 BS 3EH 62 > 74H 116 t 
09H 9 HT 3FH 63 ? 75H 117 u 
OAH 10 LF 40H 64 Cl § 76H 118 v 
OBH 11 VT 41H 65 A 77H 119 w 
OCH 12 FF 42H 66 B 78H 120 x 
OOH 13 CR 43H 67 c 79H 121 y 
OEH 14 so 44H 68 0 ?AH 122 z 
OFH 15 SI 45H 69 E 7BH 123 < a 
10H 16 OLE 46H 70 F 7CH 124 I o 
11H 17 OC1 47H 71 G ?DH 125 } (j 
12H 18 OC2 48H 72 H ?EH 126 - B 
13H 19 DC3 49H 73 I 7FH 127 
14H 20 DC4 4AH 74 J 
15H 21 NAK 4BH 75 K 
16H 22 SYN 4CH 76 L 
17H 23 ETB 40H 77 M 
18H 24 CAN 4EH 78 N CTRL- /ASCII-19H 25 EM 4FH 79 0 
1AH 26 SUB SOH 80 p Code 
1BH 27 ESC 51H 81 Q 
1CH 28 fS 52H 82 R CTRL-A 01H 1 
10H 29 GS 53H 83 s CTRL-B 02H 2 
1EH 30 RS 54H 84 T CTRL·C 03H 3 
1FH 31 us SSH 85 u CTRL-0 04H 4 
20H 32 SP 56H 86 v CTRL-E 05H 5 
21H 33 I 57H 87 IJ CTRL-F 06H 6 
22H 34 II 58H 88 x CTRL-G 07H 7 
23H 35 # 59H 89 y CTRL-H 08H 8 
24H 36 $ SAH 90 z CTRL-1 09H 9 
25H 37 % SSH 91 [ ii CTRL·J OAH 10 
26H 38 & 5CH 92 \ () CTRL·K OBH 11 
27H 39 • 50H 93 ] 0 CTRL·L OCH 12 
28H 40 ( SEH 94 A CTRL-M OOH 13 
29H 41 ) SFH 95 CTRL-N OEH 14 
2AH 42 * 60H 96 I CTRL·O OFH 15 
2BH 43 + 61H 97 a CTRL-P 10H 16 
2CH 44 62H 98 b CTRL·Q 11 H 17 
2DH 45 63H 99 c CTRL-R 12H 18 
2EH 46 64H 100 d CTRL-S 13H 19 
2FH 47 I 65H 101 e CTRL·T 14H 20 
30H 48 0 66H 102 f CTRL·U 15H 21 
31H 49 1 67H 103 g CTRL·V 16H 22 
32H 50 2 68H 104 h CTRL-IJ 17H 23 
33H 51 3 69H 105 i CTRL-X 18H 24 
34H 52 4 6AH 106 j CTRL-Y 19H 25 
35H 53 5 6BH 107 k CTRL-Z 1AH 26 
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Stichwortverzeichnis 

Akustikkoppler, 76 
ALT-Taste, 30, 31 
AMSDOS, 27, 166 
Arbeitskopie, 54 
ASCII-Code, 83, 120 
Assembler, 128, 131, 136 

Backup-Kopie, 88 
Banking, 28 
BASIC, 12, 167 
BASIC-Interpreter, 15 
BDOS, 25, 142 
BDOS- Aufruf, 134, 146 
Befehl, mnemonischer, 131 

nichtresidenter, 50 
residenter, 27, 50 

Bef ehlsdatei, 36 
Befehlswort, 134 
Befehlszeile, 32 
Benutzerbereich, 69 
Bereich, Common-, 142 
Bereitschaftszeichen, 24 
Betriebssystem, 15 
Bildschirm, 19 
Bildschirmfarbe, 80 
Binarwert, 14 
BIOS, 25, 27, 47, 77, 142, 156 
BIOS-Routine, 156 
Bit, 13 
Block, 47, 75 
Blockbelegungstabelle, 158 
Byte, 13 

ClOCPM3, 168 
CCP, 25, 27 
Common- Bereich, 142 
Concurrent CP/M 86, 18 
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COPYSYS, 169 
CP /M 2.2, 28, 55 
CP/M 86, 18 
CP /M-68K, 18 
CP/M-Software 

Anpassen von, 163 
CP /M-Start, 23 
CPU, 12 
CTRL-C, 30 
CTRL-E, 34 
CTRL-H, 34 
CTRL-M, 34 
CTRL-P, 34 
CTRL-Q, 34 
CTRL-S, 34 
CTRL-Steuerzeichen 34 
CTRL-Taste, 31, 33 ' 
CTRL-X, 33 
CTRL-Z, 86 

DA TE, 56, 170 
Datei, 35 
Dateiattribut, 67 
Dateiausschnitt, 104 
Dateien, aneinanderhangen, 99 
Dateiname, eindeutiger, 39 

mehrdeutiger, 39 
Datenformat, 44 
Datum, 55 
Debugging, 119 
DEL-Taste, 33 
DEVICE, 75, 171 
DIN-Tastatur, 77 
DIR, 63, 68, 70, 173 
DIR-Befehl, 35 
Directory, 35, 48, 74, 143 
Directory-Hash-Tabelle, 158 
Directory-Label, 57, 145 
DIRSYS, 68, 173 
Disassembler, 128 
DISCKIT, 177 
DISCKIT3, 43, 177 
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Disk-Parameter-Block, 157, 159 
Disk-Parameter-Header 157 
Diskettenlaufwerk, 20 
Diskettenwechsel, 30, 50 
Drucker, 22, 76 

Laser-, 23 
Matrix-, 22 
Tintenstrahl-, 23 
Typenrad-, 23 

DUMP, 11 9, 178 

ED, 85, 110, 113, 132, 179 
Editor, 15, 83 
Ein-/Ausgabekanal, 76, 101 
ERA, 52, 188 
EXIT -Taste, 46 
Extension, 36 
Extent, 41, 48 , 143 

File-Control-Block, 143 
formatieren, 43 
FORTH, 17 
FORTRAN, 17 

GENCOM, 161, 189 
Ger!itezuordnung, 75 
GET, 161, 161 , 191 
GroBschrift, 105 
Harddisc, 22 
Hardware, 25 
HELP, 81, 192 
Hexcode, 121 
HEXCOM, 136, 193 
HIST.UTL, 242 

INITDIR, 61, 66 , 71, 73, 194 
Intel-Hex-Format, 136, 138 
Jl2DCPM3, 195 

KEYS.CCP, 80, 115 
KEYS.WP, 80 
Kleinschrift, I 05 
Konsole, 19 
Kopie,Backup-, 88 

Sicherheits-, 48, 88 
kopieren, 43 

Datei, 48 
Label, 134 

Directory-, 145 
LANGUAGE, 77, 196 
Laufwerk, virtuelles, 20, 29, 95 
LIB, 197 
LINK, 140, 199 
l()schen, Datei, 52 

M-BASIC, 16 
MAC, 201 
MAC.COM, 136 
Mallard- BASIC, 16 
Maschinencode, 132 
Modem, 76 
MP/ M, 18 
MS-DOS, 18 
NLQ 401, 22 
Nullseite, 160 

Objektcode, 132 
Objektmodul, 140 

PALETTE, 80, 203 
PAPER, 204 
Password, 57, 60, 65, 71, 145 
PATCH, 205 
Peripherie, 10 l 
PIP, 48, 95, 114, 206 
PRN-Datei, 137 
PRN-Listing, Assembler- , 137 
PROFILE.ENG, 115, 214 
PROFILE.GER, 116, 214 



PROFILE.SUB, 114, 214, 245 
Programmiersprache, 16 
Programmzahler, 129 
Prozessor-Register, 129 
PUT, 215 

Quelltext, 132 

RAM, 13 
RAM-Disc, 29 
RAM-Floppy, 29 
Record, 41, 47, 75 
Ref erenztabelle, 140 
Register, Prozessor-, 129 
REL-Datei, 140 
REN, 51, 217 
RMAC, 140, 218 
ROM, 13 
RS232-Schnittstelle, 163 
RSX, 189 

SAVE, 123, 219 
Schnittstelle 

RS232-, 163 
V24-, 163 

Schreibschutz, 66, 67 
Sektor, 47, 75 

BOOT-, 54 
SET, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 220 
SET24X80, 226 
SETDEF, 116, 227 
SETKEYS, 79, 115, 229 
SETLST, 230 
SETSIO, 231 
SHOW, 41, 57, 60, 61, 65, 69, 70, 

73, 74, 233 
Sicherheits-Kopie, 48, 88 
SID, 122, 234 
Skewing-Ubersetzungstabelle, 157 

Software, 25 

Stichwortverzeichnis 255 

Speicher, andern, 125 
ansehen, 125 

Speicherbank, 28, 141 
Speicherorganisation, 141 
Spur, 47 
Stapelverarbeitung, 109 
STAT, 55 
SUBMIT, 109, 243 
SUBMIT - Datei, 125 
Symboldatei, 138 
System-Control-Block, 161 
System- Erwei terungresiden te, 161 
Systemattribut, 67 
Systemdisketten, 24 
Systemformat, 44 

Tastatur, 19 
Tastaturbelegung, 77 
Terminal, 76 
Text, 83 
Texteditor, 132 
Textpuffer, 88 
Timestamps, 57, 60, 65, 71, 145 
TPA, 28, 142 
TRACE.UTL, 242 
Track, 47 
Turbo-PASCAL, 17 
TYPE, 63, 65, 87, 246 

Obersetzungstabelle, Skewing-, 157 
Uhrzeit, 55 
USER, 69, 247 

V24-Schnittstelle, 163 
Vendorformat, 44 
verifizieren, 43 
Verify, 46, 107 

WordStar, 19 
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XREF, 139, 248 

Z80A, 12 
Zeichensatz, 77 
Zeilennummer, 106 
Zeropage, 160 
Zwischendatei, 88 
ICPM, 168 



Biicber zu 
Schneider CPCs 

J. HOckstiidt 

CP/M·2. 2 ·Anwenderhandbuch 
CPC 464/664/6128 
Dezember 1985, 212 Sellen 

Wenn Sie glucklicher Besitzer eines Schneider· 
Computers sind und mehr wissen wollen Ober 
das leistungsstarke Betriebssystem CP/M 2.2, 
dann isl dieses Buch genau das richtige for Sie! 
Es behandelt CP/M 2.2 nicht nur in seiner allge
meinen Form, wie Sie flir samtliche CP/M· 
Computer gOltig isl, sondern bezieht auch die 
Hardware der CPC·Computer mit ein. 
Best .. Nr. MT 859 
ISBN 3·89091).204·9 
OM 46,-/sfr. 42,30/oS 358,80 

Markt & Technik·fachbiicher 
erhalten Sie bei lhrem Buchhandler 

C. Straush 

Schneider CPC 
Grafik·Programmierung 
februar 1986, 225 Sellen 

Oieses Buch wendet sich an 
die Schneider·CPC·Besitzer. 
die alles Ober die Grafiktlihig· 
keiten ihres Computers wis· 
sen wollen. Es bietet oinerl 
umfassenden Oberblick Ober 
die verschiedenen Anwen· 
dungsbereiche der Grafikpro· 
grammierung: zwei· und drei· 
dlmensionale Oiagrammdar· 
stellungen. Delinition und 
Bewegung von Sprites, Ent· 
wurf von Titelgrafiken, Einsatz 
der Grafik bei der UnterstOI· 
zung anderer Programme. 
• Besonders interessant: ein 
Sprite-Generator. ein Matpro· 
gramm !Or hochauflOsende 
Grafik. ein Programm zur 
Erstellung von Titelgrafiken 
sowie ein universelles Oar· 
stellungsprogramm. 
Bost.·Nr. MT 90182 
ISBN 3·89090·182·4 
DM 46,-lsFr. 42,30/oS 35$,80 

J. HOckstMt 

Der Schneider CPC 6128 
September 1985, 273 Seiten 

Oieses Buch ist tor jeden CPC· 
6128·Besitzer elne werlvolle 
Hille. die vielfachen Moglich· 
keiten dieses bisher einmali· 
gen Computers kennenzuler
nen und anzuwenden. Der 
Computerneuling wird Schritl 
tor Schrilt in den Umgang mit 
dem Compuler und die 
BASIC·Programmierung ein· 
gefOhrt, bis er alle notwendi· 
gen Kenntnisse besitzt. die 
mancher Profi bereits mil· 
bringt. Aber an dieser Stelle 
wird das Programmieren mil 
dem CPC 6128 erst interes· 
sant. namlich dann, wonn es 
darum geht. eine eigene 
Oatoivorwaltung aufzubauen 
oder Gralik und Sound zu pro· 
grammieren. Weiterhin erfah· 
ren Sie alles Ober CP/M Plus 
auf dem CPC 6128. 
8est:Nr. MT 90192 
ISBN 3·89090-192-1 
OM 46,-/sfr. 42,30/oS 358.80 

Markt&Technik 
Unternehmensberelch Buchverlag 

Hans·Pinsel·Stra6e 2, 8013 Haar bel MUnchen 



leitzen-Sofhvare fiir 
Schneider-Comeuter 
WordStar 3.0 mil MailMerge 
Dor Bestsoller untcr don Textverarbeilungsprogrammen !Or PCs bie
lcl Ihnen bildschlrmorientierte Formatierung. deulschen Zeichen· 
satz und DIN·Tas lalur sow ie integrierte Hilfstexte. Mil Mail M erge k6n
ncn Sic Sericnbricro mit person~cher Anrede an eine beliebige 
Anzahl von Adressen schreiben und auch die Adrellaulkleber 
d1ucken. 

WordSlar/MallMerge l iir den Schnolder CPC 464 '. CPC 664 • 
Bes lell-Nr. MS 101 (3 · -olskello) 
Bestell·Nr. MS 102 (5\/. ·-olskelle Im VORTEX·Format) 
WordStar/MallMerge !Or den Schnelder CPC 6128 
8e$tell·Nr. MS 104 (3 •·Diskette) 
WordStar/MallMerge lilr den Schneider Joyce PCW 8256 
Bost.·Nr. MS 105 (3 ··Diskette) 

Hurdware·Anlorderu119en: Schneider CPC 464 ', CPC 664 '. CPC 
6128 odor Joyce. bclloblger Drucker mil Centronics-Schnittstelle 
• Dc1 Slandard·Speicherplalz beim CPC 4641664 erlaubl ohne 
Spelchorcrwoitorung Blockvorschicbe-Operationen nur bed in gt und 
Simultan-Drucken gar nichl. 

Dleses Progromm kosl•I 

DM 199,- lnkl. MwSt. Unverblndllche Proisomplehlung 

Unddazudie 
weiterfiihrende 
literatur: 

Sic erhallen je<les WordStar-Programm for 
lhren Schneider·Computer ferlig angepaQI 
(Bildschirms1euerung) Jewells Orlglnalpro
duktel Jedes Programmpaket enlhAll auBerdem 
ein ausfuMiches Handboch mit kompakle< 
BcfehlSUl>etSichl 

lllrlt.(l'd1111l 
Schneider CPG 

Software 

... . 
WdfaStar3.0 

mit MailMerge rur den 
SchneiderCPC4641664 

3" ScMeider·Forrnal 

Mil diesem Buch haben Sie eine wertvolle Ergan· 
zung zum WordStar-Handbuch: AnhB11d vieler Bei· 
spiele sleigen Sie muhelos in die Praxis der Text· 
verarbeitung mit Wordstar ein. Angefangen beim 
einfachen Brief bis hin zur umfangreichen Manu· 
skripterstellung zeigl Ihnen dieses Buch auch. wie 
Sie mit Hille von MailMerge Serienbriefe an cine 
belieblge Anzahl von Adressen mit personlicher 
Anrede senden kOnnen. 

Best.·Nr. MT 779 DM 49. 
ISBN 3·89090·180·8 ,-

Erhal llich bel lhrem Buchhiindler. 

Markt&Technik 
Unlemebmensbel!lcb Bucllvertag Dlese Markt & Technlk-SOltwareprodukto erhal

ten Sle In den Computar·Ablellungen dor Kaul· 
hiuser oder bel lhrem Computertoandler. Hans·Plnsel·Stra6e 2, 8013 Haar bel Miinchen 



laitzen-Sofhwre fiir 
Schneider-Comnuter 
dBASE II, Version 2.41 
dBASE II. da$ moistvorkaulle Programm unter den Datenbanksyste· 
men. eroflnet Ihnen optimale Moglichkeiten der O<lten· u. O;iteihand· 
habung Einlach u. schncll kOnnen O<ltcnslrukturen definiert, 
bonutzt und goMderl werden. Der Dalenzugriff erfolgl sequenliell 
Oder nach frei wahtbaren Krilcrien. die lntegrierte Kommandosp<a· 
che ormo911chl den Aulbau kompfetter Anwendungen wie Finanz· 
buchhaltung. lJ.lgervcrwaltung, Belricbsabrechnung usw. 

dBASE II for don Schneider CPC 464 ' , CPC 664 • 
Bostell·Nr. MS 301 (3 · ·Diskette) 
Bostell·Nr. MS 302 (S'k-.Olskette im VORTEX-Format) 
dBASE II IUr don Schnelder CPC 6128 
Bostoll·Nr. MS 304 (3 " ·01sketto) 
dBASE II IUr don Schnelder Joyce PCW 6256 
Best.·Nr. MS 305 (3 • ·Diskette) 

Hardware ·Anforderungen~ Schneider CPC 464 '. CPC 664 •. CPC 
6 128 oder Joyce. boliobiger Drucker mil Centronlcs·Schnitlstelle 
• dBASE II tor den Schneider CPC 4641664 ist lauflllh•g mil der 
VORTEX·Spolchororwoilerung aul 128 KByte. D1ese erhallen Sie 
direkt bei der Flrma VORTEX oder bei lhrom ComputorMndlcr. 

Dl11os Prognunm kostet 

DM 199,- lnkl. MwSI. Unverblndllche Prelsemplehlung 

Unddazudie 
weiterfuhrende 
Literatur: fl 

fUrden 
SdinelderCPC 

Sle eihaltenJCdCS dBASE 11-Programm f(J( liven 
Schneider-Computer lertig aogepaflt (Bild· 
sc.IWmsteucrung). Jewelfs Orl ginafprodukte! 
Jedes Programmpaket entMH auBe1dem ein 
ausfOllrllchcs Handbuch mil kOmpakle< Belehls· 
Obersicht 

)~nil. 

Schneider CPU 
Software 

dBASE™ 

.~ A'ilfR:t-1 'TATE 

fiir den 
Schneider CPC 6128 

3" Schneider·Forma1 

Zu einem Wellbestseller unler den Datenbank· 
systemen geh6rl auch ein klassisches Ein· 
fOhrungs· und Nachschlagewerk! Dieses Buch von 
dem deutschen Erfolgsautor Dr. Peter Albrecht 
begleitet Sie mil nGtzlichen Hinweisen, die nur von 
einem Proll s1ammen k6nnen, bel lhrer t~glichen 
Arbeit mil dBASE fl. Schon nach Beherrschung 
weiniger Befehle isl der Einsteiger in der Lage. 
Dateien zu erstellen. mil lnformationcn zu laden 
und auszuwerten. 

Best.-Nr. MT 90377 DM 4",-
ISBN 3-89090·377-0 '7i 

Erhiiltlich bel lhrem Buchhiindler. 

Markt&Technik 
Untemebmensberelch Buchvertag Olose Markt & Technlk..SOftwareprodukle erha~ 

ten Sle In don Computer·Abtellungen der Kaul
hliuser oder bel lhrem Computerhiindler. Hans·Pinsel·Stlll8e 2, 8013 Haar bel Miinchen 



JETZT AUF SCHNEIDER·COMPUTERN: 

DIE PROGRAMM· 
BIBLIOTHEK FOR 

,..\ikl~&l(oi(lnk 

SclmeiderCPG 
Software 

Di• Pf"ograrY'm·Bl~Uoth~ tUf" 1\lrbo Jta.ut 

tlb•r 100 Pror•du,..n und Fun\tlon•n II\ 
n.~ PH<.al Soureo Codo: 

Bllm.11.nlp-W.tlon, Sortl•rwrfahr••• $pHna• 
funtl.Uontn, Fow&.rtraastorm•llon. 

Ro9ros-.lonwn.-IF•• und wt• l•• mo hr. 

TURBO PASCAL® 
TURBO·lader·Grundpaket 
Oas TURBO·Lador·Grundmodvl Isl 
eine umlangrelChe Preoramm-Bibloo· 
thek hi/ den TURBO·Pascal·Preoram 
mierer. Sie umfallt zahlrelCho ausluhr· 
licll dokurnentierte Prozeduten und 
Funktioflen, dieder Profi zur Khnelen 
lbsung seine< Progranvnleraulgaben 
vcrwen00n kann. 
Du TURBO-la<ler-Grundp1ket er· 
lorden den TURBO-Pascal-Compl· 
ler. Es ist lielerbar aul 3' · und 
5'1• • ·Dlslcetten und laulfihlg aul 
dem Schneider CPC 464, CPC 664, 
CPC 6128 uncl Joyce. 

3'·0.Sk Bcsl .-Nr. MS 413 
s• .• ··O.sk. Besl.-Nr. MS 415 

OM 138,.J' · lnklu sive MwSt. 

TURBO·lader Business 
TURBO.Lacier Business umla6t einen 
t<omfortablon Bildsctwm·Maskenge
ne1at0t und eine prolossionele Datei
verwaltuno. Del Mas1<engenerat0< 
gibl dem Pascal·Pteoramm.erer ean 
WcrkZeug zur e1ntachen Bea<beotung 
von B11d$chirm·Masken an die Hand. 
TURBO·lader Business erlorder1 
dan TURBO·Pascal·Compller und 
das TURBO·lader·Grundpaket. Es 
1st ll olorbar au l 3 •. und 5'/• ' ·Dls· 
ketlen und laullahlg aul dam 
Schnelder CPC 464, CPC 664, CPC 
6128 und Joyce. 

3'-Dlsk. Bost.·Nr. MS 423 
5 •,,.·Disk. Bost.-Nr. MS 4 2 5 

OM 148,..it · inkluslve MwSt. 

TURBO·lader Science 
TURSO· Lader Science 1st eine Samm· 
lung teclln1schlwisse0Khatllieher 
Funktioncn und protess.onellor stati· 
shscl\et Vetfatven ltlr doe Bereiche 
Medizon. Betnebs· und Volkswirt· 
schalt. Technik und Na1t.1rw1ssen· 
schaltcn. 
TURBO-Lader Science erlordert den 
TURBO·Pascal·Compller vnd das 
TURBO·Lador-Grundpaket. Es Isl 
llefarbar aul 3 •• und s•t.-·Dlskot· 
ten und laullahlg aul dom Schnel· 
der CPC 464, CPC 664. CPC 6128 
und Joyce. 

3'·Disk. Bost.·Nr. MS 433 
5 114·Dlsk. Bost.-Nr. MS 435 

OM 189,_, lnklusivo MwSI. 

Ubrigens kOnnon Sio auch folgende Turbo·Pascal·Pmdukte fOr Schnelder CPC und Joyce boi Markt&Tecllnlk beziehen: 
Turbo Pascal 3.0, Turbo Pascal 3.0 ml! GraflkunterstOtzung, 

Turbo Tutor {deutsch). Turbo Tutor (onglisch), Turbo Graphlx Toolbox. Turbo Toolbox. 

TURBO Pasc:il"' ist eln Warenzelchen der Borland Inc .. USA. TURBO·l.ador, TURBO·Lador Business und 
TURBO·Lader Science sind Warenzelchen der Fa. Lauor & Walln.tz 

Untemehmensbereich Buctwer1ag 
Hans·Plnset-StraBe 2, 8013 Haar bei Miinchea 


