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C a l a m u s - S e t t e r

Wo ständig Termine drängen.

k ö n n e n i m H a u s e r b r a c h t e

Leistungen einen beträchtiichen

Zeitvortei l bringen.

Iie ideale Ergänzung der System-

dar Umgebung von Calamus ist ein

leistungsfähiger und preiswerter

L a s e r b e l i c h t e r . H a b e n S i e b i s h e r

■ . y e i n e m S e r v i c e - U n t e r n e h m e n d i e

Belichtung Ihrer Arbeiten überlassen.

produzieren Sie mit dem Calamus-

Setter ab sofort im eigenen Haus. Bei

diesem Gerät gewährleistet der konse¬

quente Einsatz von wartungsarmer

Technik hohe Zuverlässigkeit im täg¬

lichen Gebrauch. Der integrierte

Speicher übernimmt die Daten direkt

vom Computer und belichtet die

ganze Seite ohne Stop and Go, Erreicht

wird höchste Qualität in Auflösungen

ois 2540 dpi. Papier, Film und Schnell¬

druckfolio können als Belichtungsma¬

t e r i a l v e r w e n d e t w e r d e n . A l t e r n a t i v

z u m C a l a m u s - S e t t e r 3 0 0 0 m i t 3 0 5 m m

v e r a r b e i t e t d e r C a l a m u s - S e t t e r 4 0 0 0Die perfekte Lösung für

Ihre Inhouse-Belichtung.
b i s z u 4 0 0 m m M a t e r i a l b r o i t c . D e r

B e l i c h t e r w i r d ü b e r d i e C a l a m u s - P r o fi -

C e n t e r v e r t r i e b e n . A u f W u n s c h s c h ü t z t

CALAMUS Sie ein spezielles Service- und War-

Federführend in Satz und Layout. tungspaket vor Produktionsausfällen.



C a l a m u s - S e t t e r 3 0 0 0 C a l a m u s - S e t t e r 4 0 0 0

Lichtquel le L a s e r d i o d e ( I n f r a r o t - L a s e r )

Bel ichtungspr inzip On-lhe-Fly (aus internem Seitenbufferl

Auflösungen und 236 Linien/cm (600 dp»

Geschwind igke i ten 393 Linien/cm (1000 dpil
472 Linien/cm (1200 dpi!

500 Linien/cm (1270 dpil 1 0 . 4 4 c m / s

630 Linien/cm (1600 dpi)

787 Linien/cm (2000 dpi)

945 Linien/cm 12400 dpi)

1000 Unien/cm (2540 dpi) 5 . 2 2 c m / s

Genauigkeiten Linearität ^0.003 pt Pentaprism-Spiegelsystem
F o t o m a t e r i a l Infrarot Fotomaterial IFilm, Papier, Schnelldruckmaterial)

in konfektionierten Tageslichtkassetten
M s t e r l a l b r e l t e n 3 0 5 m m 4 0 0 m m

Film 30 Meter, Papier 45 MeterMater ia l längen
S c h n i t t s t e l l e n SCSI-Schnittstelle für Softripping*

Video-Schnittstelle für POstScripf-RiP

M a S e ( B x H x T ) 3 5 0 x 6 0 9 x 8 5 3 m m 3 5 0 x 7 1 6 x 8 8 4 m m

200 Watt GS-TÜV-RheinlandLe is tungsaufnahme

zusätzliche Optionen Seitenspeicher 239 MB Seitenspeicher 380 MB

motorisierte Filmausgabe-Kasseite
m o t o r i s i e r t e r F i l m - S c h n i t t

P0stScript*-RlP für Macintosh* und PC (ATARI in Vorbereitung)

Ausstattungsmerkmale und technische Änderungen Vorbehalten.

o

pc Consulting gmbh -Hauptstraße 60 ■0-6229 Walluf

Coidmjs und SoHnopiog smo «irtgBTf^gene Warcrt2e<cneri d«« [^MC G^neM Bei den andeten genannten Produkten h.jndnU .WarenMiChen d«f yeweihgen Hersteller



D A T A f o r m e r

Durch se ine wegweisende

%Q u n

Hä1■ ’ s ü j s ^ :
Sof t r ipp ing-Technologie kann

^ ä i
1 1 Calamus' auf vielen Ausgabe-
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die Möglichkeit, Calamus-Seiten

I I >
o d e r R a h m e n a u c h i n a n d e r e n F o r ¬

maten auszugeben.

iK::i fä'-ivi'ifV i -

C a l a m u s - D o k u m e n t e k ö n n e n f ü r

Postscript-Systeme, Schneide-

Qlotter, Oiabelichter oder sonstige

Systeme aufbereitet werden. Die

Ausgabe unterstützt nicht nur

Vektorformate wie PostScript oderD i e D a t e n - B r ü c k e
HPGL, sondern auch Bildformate

ZU anderen Systemen. wie TIFF oder Targa. Damit ergeben

sich viele neue Einsatzmöglich¬

k e i t e n D i e K o m m u n i k a t i o n m i t d e n

führenden Applikationen anderer

H a r d w a r e P l a t t f o r m e n i s t f ü r

C a l a m u s e i n e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e

R e a l i t ä t . A u f d e r R ü c k s e i t e fi n d e n

S i e e i n e Ta b e l l e m i t d e n t e c h n i -

CALAMUS sehen Spezifikationen und den

Federführend in Satz und Layout. mögl ichen Export fo 'maten.



V E K T O R

F a r b eF o r m a t E x t e n s i o n B i l d e r Sons t iges

Pos tSc r i p t P S + +

Encapsulated PS EPS optional zusätzl. TIFF-Bild+ +

G E M M e t a fi l e G E M optional nur Umriß+

W i n d o w s M a t a fi l e * W M F optional nur Umriß+

P l o t t e r f o r m a t H P G L PLT, HPL, PFL n u r U m r i ß

D X F D X F n u r U m r i ß

C a l a m u s * C V G Version 1.0,1.1+

R A S T E R B I L D

F o r m a t E x t e n s i o n F a r b e G r ö ß e K o m p r e s s i o n

Degas P?1, P?3 f e s t+

S T A D P A C f e s t +

I m a g e I M G v a r i a b e l +

1 / 8 / 2 4 B i tT I F F T I F v a r i a b e l +

G I F G I F v a r i a b e l+ +

1 / 8 / 2 4 B i tTa r g a T G A v a r i a b e l

1 / 4 / 8 B i tAmiga Deluxe Paint I F F v a r i a b e l +

N E O C h r o m e N E O f e s t+

D o o d l e P I C f e s t

C r a n a c h E S M 1/8/24 Bi t +Farbseparat ion v a r i a b e l

f e s tG F A B l o c k f o r m a t G F A

1 / 8 B i tP a i n t b r u s h P C X v a r i a b e l

1 / 8 B i tC a l a m u s * C R G v a r i a b e l

● i f> Vo fbe f« : tu rg

DMC ●Gesellschaft für Software-Entwicklung und EOV-Anwendungen mbH ●Postfach 89 ●D-6229 Walluf
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Jobmanager

Für Bel ichtungsstudios oder
\

CDLffl lUS -JOBKftHflEER
grafische Atel iers mit groSem

■
«UDeilltor F e h l fi c n Bel ichtungsaufkommen is t esL C O C N

Kunde iJ— 1—II—
S t a n d i r d - D o f c u n e n t p f a d :

ZKeiter Suchpfad für Fonts :
wicht ig . Satzarbei ten ohne großen'.■i

y:-'?
A u f w a n d z u b e l i c h t e n u n d d e n

: n r i M i l - l MP r o t o k o l l u n t e r d r ü c k e n

S a t z b e l i c h t e r e f fi z i e n t - a l s o a u c h

Kunde JobcSftor̂ Fehler ~' Pj
Belicbtungspausc nach S| cn (6 =Keine)

< 1
■ 1

n a c h t s - z u n u t z e n .

S e p a r a t o r * D o k u n e n t ; *

P r o t o k o l l !

ICentronics liRS -23ZII Datei ll Keins I
P r o t o f c o l l s t a n d a r d d a t e i : -
Protnkollzieldatei ;-

■i;
r v . j as Calamus-Jobmanager-Modul:

0 ’ 3

gibt Ihnen die Möglichkeit, das
R

CfllflHUS -JOBHRHf tSER B e l i c h t e n u n d D r u c k e n v o n D o k u -

nr i i l l i M M J o b e d i t o rö H R W i n - T I
I I I I I T 1 T m e n i e n z u a u t o m a t i s i e r e n . A l l e

N S V A N L S 4 C N

I O I J o e j i r . 1 I p I H u t z e n

T r e i b e r

Einstellungen, die im Calamus-Druck-

formular möglich sind, können für; L I K O . C D T
Hane

● t ;
L INOTRGNIC V1.Z5

! I 0 1 1 Z 7 B X m r m
I I c I E l o e n e s I » ~ 1

jeden Job angewählt werden. So sind
= 1Rufldsung

F o m a t

Rusgabeport
PapierzufUhrung :

’ ● ■1 Druckertreiber, Wahl der Seiten,

: m DÜR
Auflösung, Nutzendruck und Farbaus-

F l ln -Kasset te .o i r Züge für jedes Dokument einstellbar.

K u n d e n d o k u m e n t e l a s s e n s i c h

nachträglich bearbeiten und belich¬

t e n . B e i d e r A r b e i t i m N e t z w e r d e n

A u t o m a t i s c h e

Job-Belichtung für
C a l a m u s S L .

neue Jobs selbstständig erkannt und

abgearbeltet. Die Einbindung einer

Mallbox Ist ebenfalls möglich. Um bei

der Ausgabe auf Endlosmaierial eine

eindeutige Zuordnung von Seiten

und Dokumenten zu ermöglichen,

können selbstgestaliete Zwischen¬

dokumente autornatisd’h eingefügtCALAMUS
Federführend in Satz und Layout. werden Der Jobmanager ist auch



Umfassende FehlerbehandlungDie Merkmale in Stichpunkten;ohne die Option .Jobllsle abarbeiten'

(Ausgabe auch auf Protokoll-

medieni akkustisches Signal,

für Calamus-Anwender verfügbar.

■Warteschlei fe für maximalDer Belichiungskunde kann so seine

Abbruch/Überspringen elnstefibar99 Kunden mit jeweils 99 Jobs

■Belichtung auch einzelner Seiten

eigene Jobliste vorbereiten, um die

Auftragsabwicklung zu vereinfachen. Selbsttätiges Booten des

R e c h n e r s n a c h F e h l e r■Alle Einstellungen des Druck-

(Crash-Recoverylformulars können für jeden Job

Zweiter Zeichensatz-Suchpfad fürvorgegeben werden

jeden Kunden einstellbar(Druckertteiber, Auflösung,

Mailbox kann angebunden werden

Alle wichtigen Funktionen als

Icon-Operationen wie im Desktop

aufgebaut.

von/bis Seite, Nutzendruck,

Farbauszüge, positiv/negativ.

seitenrichtig/seitenverkehrt.. I

■Frei definierbare Protokollausgabe

(Jobliste laden/ speichern.(letzte Seite, Job, Kunde, Jobliste,

Bearbeitungszeit) auf Drucker hinzuladen, Kunde/Job neu

anlegen/löschen, Kunde/Jobu n d / o d e r i n e i n e D a t e i

■Zeitpunkt der Protokol lausgabe t a u s c h e n )

■ I n Z u k u n f t s i n d a u c h a n d e r ef r e i d e fi n i e r b a r

F o r m a t e a l s C a l a m u s - D o k u m e n t e(Vor/nach Jobliste/Kunde/Job/

k o n t r o l l i e r b a rS e i t e )

■K u n d e n d o k u m e n t e m i t

geschützten Calamus-Schriften

sind für die Belichtung editierbar

■Alle Makros auch im Separator-

d o k u m e n t e r l a u b t

DMC ●Gesellschaft für Software-Entwicklung und EDV-Anwendungen mbH ●Postfach 89 ●D-6229 Walluf
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Ständiger Bedarf für neue Formen

i i t d e r v i s u e l l e n K o m m u n i k a t i o n

erfordert leistungefahiga

Werkzeuge für ihre Gestaltung.

S M S
msm\
m m

■
i[ E E

U i

it Type Art erstellen oder er-

ganzen Sie Schriften und

Logo-Bibliotheken ohne Mühe. Mit

seinen vielfältigen Werkzeugen und

Funktionen zur Vektorbearbeitung

r

i

i1 'ij....
j l ;

I I wird Type Art schnell unentbehrlich

bei der Gestaltung im Grafik-Oesign-

Alltag. Zu den herausragenden

Eigenschaften von Type Art gehören

die automatische Berechnung von

a

Kerning-Tabellen, die Join-Funktion

und die automatiscne Vektorisierung.

E r s t m a l s l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e

Verfahren des Ästhetik-Kerning mitein¬

a n d e r k o m b i n i e r e n . M i t d e r J o i n -

F u n k t i o n k ö n n e n S e r i f e n u n d G r u n d -

Das professionelle Werk¬

zeug zur Gestaltung

von Schriften, Logos

und Piktogrammen.

striche -wie im Baukastensystem -

zu einem Zeichen vereinigt werden.

D i e M o d i fi k a t i o n e n u n d K o n s t r u k t i o ¬

nen erfolgen in Echtzeit und unter

Ihrer Kontrolle. Bildvorlagen

l a s s e n s i c h a u t o m a t i s c h i n Ve k t o r ¬

grafiken umwandeln. Umfangreiche

Funktionen zur Erzeugung von Objek-
. 1 -

typecv ten wie Kreis, Ellipse, Ausschnitt und
I

Segment sind fest integriert und



erleichtern Konstruktion und Digi- Dte Merkmale in Stichpunkten: ■Formelsammlung für vielfältige

talisierung. De' Menü-Aufbau von T r a n s f o r m a t i o n e n

Type Art ist an Calamus angelehnt und ■Liest und schreibt geschützte ■Umfassende Rechenfunkt ionen,

d e s h a l b l e i c h t e r l e r n b a r . D i e B e d i e n e r - sowie ungeschützte Calamus- Taschenrechner zum Errechnen

führung durch Pop-Up-Menüs erspart Z e i c h e n s ä i z e von Schnitten. Projektionen usw.

weite Wege mit der Maus. Alle

wichtigen Funktionen rufen Sie mit

■Zwei Zeichensätze gleichzeitig im

Zugriff

■224 Zeichen pro Schrift

■Stanz- und Join-Funktionen

■Cut &Paste von Pfaden und

einem Mausklick an der Stelle auf. an Objekten

der sie benötigt werden. ■H a l b a u t o m a t i s c h e S o n d e r z e i c h e n - ■Im- und Export von Calamus-

Vektorgrafikengenerierung

■Vielseitige Kerningfunktionen auf ■H P G L - E x p o r t

E i n z e l b u c h s t a b e n o d e r d e n ■Import von Rastergrafiken

■Vollautomatische Vektorisierung

■Zwei getrennte Clipboard-Ebenen

gesamten Zeichensatz anwendbar

■D i r e k t e K o n t r o l l e ü b e r P ä r c h e n -

kerning Ispeicherbar)

■Umfangreiche Zeichenfunkt ionen ■Voile Windowtechnik mit Zoom-

zur Erzeugung von Schriften, f u n k t i o n e n

Logos und Piktogrammen

■Edit ierbare magnetische

■Grafische Benutzeroberfläche

■Digitalisiermodus für Grafiktabletts

■Direkte Ausgabe auf Plotter (mit

Nutzenverwaltung). Drucker und

Belichter möglich

H i l f s k u r v e n

■Einfache Konstruktion von Kreisen;

Ellipsen, Ausschnitten, Segmenten.

R e c h t e c k e n u n d Q u a d r a t e n

■A l l e Z e i c h e n f u n k t i o n e n a u c h f ü r

Hilfslinien verwendbar.

Umfangreiche und optische Hilfen

DMC ■Gesellschaft für Software-Entwicklung und EDV-Anwendungen mbH ●Postfach 89 ■D-6229 Walluf

u - » ( 3 S d V : Ieifigeupg^fw Wprenre<fte') Ow DWC G*»««



C a l a m u s - P r o fi - C e n t e r

Professionel le Software benöt igt

professionellen Support. Ohne die

r icht ige UnterstüUung führen

I n v e s t i t i o n e n i n H e r d - u n d S o f t w a r e

schnell in die Sackgasse.

i t C a l a m u s " S L w e r d e n s e l b s t

höchste Ansprüche an Satz

und Layout beiriedigt. Hier darf

entsprechender Support und aktive

Kundenbetreuung nicht fehlen. Die

logische Konsequenz ist die

Einrichtung von Calamus-Profi-

Centern für das gesamte Gebiet der

Bundesrepublik. Nur so kann

k u n d e n n a h e r S e r v i c e f ü r s o l c h e i n e

*5
komplexe und mächtige Software' . .h

gewährleistet werden. Dieser Support(

u m f a ß t n i c h t n u r d i e P r o b l e m ¬

stellungen. die Hard- und Software

betreffen, sondern integriert weitere

Bereiche, die mit diesen Hand in

Hand gehen. Gerade wenn Termin¬

druck bei der Oruckvorlagenher-
D i e u m f a s s e n d e

Betreuung für

professionel le

C a l a m u s - A n w e n d e r .

Stellung der Alltag ist, müssen

Fachleute, die diese Branche kennen.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

s e i n . I n d e n C a l a m u s - P r o fi - C e n t e r n

c a l a m u s '
pr fi
C e n t e r

treffen Sie Fachleute, die wie Sie

täglich mit Calamus produzieren und

über den nötigen Background und



entsprechendes Know-How verfü- N a t ü r l i c h e r h a l t e n s i e b e i d e n Individuelle Serviceleistungen.

gen. Speziell geschultes Personal Profi-Centern auch speziell auf Ihre r u n d e n d a s B i l d d e r C a l a m u s - P r o fi -

lelstet hier Dienst am Kunden, der Bedürfnisse abgestimmte Hardware- C e n t e r a b :

praxisnäher nicht sein kann. lösungen. Alle Soft- und Hardware- ■Belichtungsservice

■S c a n s e r v i c eD i e P r o fi - C e n t e r b i e t e n ; komponenten rund um die Arbeit mit

■Praxisbezogene Beratungen

■Calamus-Losungen nach Maß

Calamus und allen dazugehörigen ■P r o o f s e r v i c e

Programmen werden hier angeboten. E i n C a l a m u s - P r o fi - C e n t e r b e fi n d e !

■Kundennahen Serv ice Dazu gehören unter anderem: s i c h s i c h e r a u c h i n I h r e r N ä h e .

■Individuelle Schulungen ■D T P - K o m p l e t i a n l a g e n

■Hochwertige Scanner

■G r o ß m o n i t o r e u n d G r a fi k k a r t e n

■F a r b l a s e r u n d S u b l i m a t i o n s d r u c k e r

■ P l o t t e r

■S a t z o e l i c h t e r

DMC ●Gesellschaft für Software-Entwicklung und EDV-Anwendungen mbH ■Postfach 89 ■D-6229 Walluf
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Multimedia-Publishing
CALAMUS AV-Modu l (Aud io -V ideo )

CODE-A-CHROME 24bit Audio-Video-Digitizer

tisch gestalteten Print-Katalog

m i t n e h m e n .

Das Multlmedia-Publishing-Paket von

DMC besteht aus dem Echtzeit Farb-

digitizer CODE-A-CHROME, dem

AV-Modul für CALAMUS® Sund SL,Eine Erweiterung Ihrer

kreativen Möglichkeiten:
Mul t imedia-Pubi ish ing

sowie einem Scanprogramm für den

Einsatz außerhalb von CALAMUS®.

Oie digitalisierten Bilder lassen sich

mit CALAMUS® oder anderen Pro¬

grammen aufbereiten. Darüber hinaus

digitalisiert CODE-A-CHROME;.fj
ir ■;
! '

in dreidimwtsionales Objekt in

●-ffniURitalnn einbinden? Der

termin läßt keinen Spiajreüm? Kein

akustische Informationen, die das

k M U S - A V - M o d u l m i t d e n D o k u -

mverknüpft. Besonders in

Zusammenarbeit mit einer Still-Video-Problem. Voraijlgesetzt; Sie arbeit«

Kamera hä l t das DMC-Mul t imedia- . /l u l t i m e d i a - P u b l i s h i im i t

Publishing-Paket umfangreiche Mßĝ
-lichkeiten bereit. So lassen sid̂ Bilder
'-räiii5fiii--video;DrskBtteh

n b a n k e g ^ /

m D M C u n d m i t lU!

irtragen Sje 'Mit der VideOj fert

Ihr Dokumeptr'das Objf l i r t

-̂ Jaialoggisrerj Qifä-lFertig. 24bit Farbtiefe sind sgfbstwr;.
i r—

etändlich. Einen digitalen Schailplat- ~--auflfoeihranjf gepKgem Zejt̂ |mand
Fotos, Illustrationen und

● y ' r .

_ten-Katalog erstellen? Kein Probleifl.
Sk ●

Mit dem Multlmedia-Publishing-Paket

importieren Sie das Plattenci

i r d r e i d i -

i k u m e n t e

einbinden oder jn̂ mediale
Dokum'entatiffiĵ , Kataloge undKamera in das Dokument,

/ ■
anschließend spielen Sie den Musik- P r ä s e n t a t i o n e n e n t w e r f e n .

t i t e l e i n u n d v e r b i n d e n i h n i n D a s D M C - A V - M o d u l m a c h t

l I CALAMUS® mit der Coverabbildung CALAMUS® zum idealenV '
● ● ● ● Gestaltungs-System für Multimedia-

Publishing-Anwendungen.

der Schallplatte. Der Kunde kann am

- X - P.O.S. durch Anklicken des Covers die

AW'
Musikeinspielung abrufen, den iden-



■Te c h n i s c h e D a t e n ■S o f t w a r e :

CALAMUS-AV-MckJuI zur direktenFarbvideo-Digitizer für Videob Ider

i n PA L - & S / V H S - F a r b n o r m s o w i e Einbindung in CALAMUS®.

Audiosignale. Digitale Farbdeko-

dierung

Scan-Programm für die Arbeit

außerhalb von CALAMUS*.

Inirarot-Ansteuerung der

■E i n g a n g : I O N C a n o n R C 2 6 0 S t i l l - V i d e o -

4 4
PA L F B A S a n C i n c h B u c h s e o d e r K a m e r a s .

S-Video an MiniDin-Steckverbin- ■Digitalisieren von Tonsignalen
I I

der. Automatische Verstärkungs¬

regelung. Audiosignale: Mikrofon-

Eingang 3,5 mm Klinke, 20mV;

Line Eingang Cinch, 700mV

■2 4 B i t f ä r b e b e i V i d e o -

%Digitalisierung

■Steuerung der CANON ION
I

R C 2 6 0 S t i l l - V i d e o - K a m e r a

■Einzelbi lder oder Bi ldsequenzen

■A u s g a n g : w e r d e n d i r e k t i n d e n B i l d r a h m e n

S C S I D e v i c e . E i n s t e l l b a r e A d r e s s e eingelesen

■Audio-Aufze ichnungen können an

Rahmen angehängt werden

■Automatisches Abspielei) von Bi ld-

und Tonsequenzen beim Anklioksf)̂
e i n e s R a h m e n s

■A u fl ö s u n g / V i d e o :
E s w e r d e n B i l d e r m i t e i n e r A u fl ö ¬

sung von bis zu 512h x508v

Punkten übertragen

■M i t v o r b e r e i t e t e n X t o k u m e n t e n

Auflösung/Audio: k ö n n e n E i n z e l b i l d e r U n d .

Abtastrate einstellbar bis 44 KHz, Sequenzen archiviertwerden'*

8Bit Auflösung: bei 44 KHz bis zu

■L ie fe rumfang :
CODE-A-CHROME AV-Digitizer

C A L A M U S ® - A V - M o d u l

11,5 sek.

■S p e i c h e r :
V i d e o b i l d e r w e r d e n i n E c h t z e i t Scan-Programm, Netzgerät

digitalisiert und im internen Spei- Preis: 1998,- DM

e h e r a u l b e r e i t e t .

DMC ●Gesellschaft für Software-Entwicklung und EDV-Anwendungen mbH ●Postfach 89 ●D-6229 Walluf
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Ohne die Ausgabemöglichkeit auf

hochwertige Drucker oder Belich¬

ter ist Desktop Publishing heutet :

n i c h t m e h r d e n k b a r .

i g

Pi
urch die richtungsweisende

DMC Soflrtpping-Technologiei^U, |

des Calamus-Systems lassen

sich alle pixelorientierten Ausgabe¬

geräte ansteuern. Damit die

maximale Geschwindigkeit des

Druckers oder Belichters ausge-

nuut werden kann, muß dieser über

eine entsprechend leistungsfähige

Hardware-Schnittstelle verfügen.

F a l l s d i e s e S c h n i t t s t e l l e k e i n e m

gängigen Standard entspricht,

übernimmt ein spezielles Hardware-

Interface die notwendige Anpas-D i e H a r d w a r e - B r ü c k e
sung. Mit den Interfaces von DMC

ZU anderen Systemen. ö f f n e t s i c h I h n e n d a s To r z u r W e l t

der Satzbelichter und EBV-Systeme.

A l l e L a s e r b e l i c h t e r d e r n a m h a f t e n

Hersteller können angesteuert

werden. Zusätzlich e-möglicht der

O f fl i n e - D a t e n t r a n s f e r z u E B V -

Systemen die perfekte Text/Bild-

Integration.

CALAMUS i -

Federführend in Satz und Lavout.



O f fl i n e - D a t e n t r a n s f e r :I n t e r f a c e s :Technische Spezifikat ion

Ein Exabyte-Laufwerk dient als■L i n o t y p e L I - 2

Bindeglied zu EBV-Systemen für diefür die Belichter der Typen 100,

200, 200P, 230, 300, 300 Densy, Bildintegration.

■H e l l C h r o m a C o m330 (bis 2540dpi),

530 (bis 1692dpi) ■S c i t e x H a n d s h a k e

■ A g f a ■auch zur Datensicherung

Belichter der Typen 9400, e i n s e t z b a r .

9600 Genix, 9800, 9500

■C a l a m u s - S e t t e r Ausstattungsmerkmale und

der Versionen 3000, 4000, technische Änderungen Vorbehalten.

3000E, 4000E

(Linotype Hell OEM-Produkt)

■H C S S p e c t r u m

D I N A 3 F a r b - L a s e r d r u c k e r

3 0 0 D P I

■ C U S I

(Calamus Universal SCSI Interface)

Universeller Schnittstellen-Adapter,

durch Steckkarten an das jeweilige

Interface anpaßbar. Die erste

Anwendung ist ein Linotype-

I n t e r f a c e f ü r s ä m t l i c h e d e r z e i t

verfügbaren Auflösungen.

DMC ●Gesellschaft für Software-Entwicklung und EDV-Anwendungen mbH ■Postfach 89 ●D-6229 Walluf

,anderen gerar r ien P 'oJ jk te r« Horc}«n ■WarertTeiChen der OVC GmOH 0«i i W a r e n z e i C h e r » i ieAeri<s*f' Hers<«i’>cf.S o l t r i D P t r t g j m d r m g e l i a g t *C a l a m u s
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Desktop Publishing und Calamus
In der Geschichte der Druckkunst läßt sich trotz aller Veränderungen und Um¬

wälzungen ein durchgehendes Element erkennen: das Bemühen um immer bessere
Reproduzierbarkeit und um immer größere Flexibilität bei der Gestaltung. Bei dem
Schritt vom handgeschriebenen Einzelstück zum gesetzten Schrift-Stück stand noch
der Aspekt der leichteren Verbreitung von Büchern und Flugschriften durch fast be¬
liebige Reproduzierbarkeit im Vordergrund. Während sich danach am Prinzip der
Vervielfältigung nichts Grundlegendes mehr geändert hat -eine eingefärbte Matrize
schwärzt das angedrückte Papier hat sich im 20. Jahrhundert die Technik der
Vorlagenerstellung noch einmal rapide weiterentwickelt: vom traditionellen Bleisatz
zum Lichtsatz, vom Lichtsatz zur Kathodenstrahl- und danach schließlich zur La¬
serbelichtung, die zur Zeit den Stand der Tfechnik repräsentiert.

Im Zuge dieser Entwicklung haben sich auch die Arbeitsgänge beim Setzen
verändert: Vom Handsatz mit Winkelhaken über das Eintasten der Lichtsatzbefehle

bis zur Tbxterfassung am Computerterminal wurden die Vorgänge zunehmend auto¬
matisiert und damit leider auch wesentlich abstrakter. Es leuchtet nicht mehr so

unmittelbar ein, was irgendeine verschlüsselte Kommandosequenz mit z. B. rechts¬
bündigem Satz zu tun hat.

Mit dem Aufkommen der Personal Computer entstand etwas später auch eine ganz
neue Arbeitsweise: „What You See Is What You Get“ (abgekürzt: WYSIWYG) lautete das
Versprechen der neuen Satz- und Layout-Programme, die dem Anwender das Endpro¬
dukt seiner Arbeit bereits während der Erstellung am Bildschirm zeigen sollten. Dabei
sollten so viele Arbeitsgänge bereits im Computer erledigt werden, daß externe Nach¬
behandlungsschritte weitgehend entfallen konnten, das Dokument entstand also allein
„auf dem Schreibtisch“. Dieses Verfahren wurde deshalb auch als „Desktop Publishing“
oder abgekürzt als DTP bezeichnet.

Seitdem man mit Desktop Publishing nicht nur auf Computer-Druckern, sondern
auch auf Satzbelichtern ausgeben konnte, wurde DTP zunehmend für Profis interes-
s a n t .

Leider hat es sich im Praxiseinsatz gezeigt, daß es mit dem WYSIWYG bei vielen
Systemen oft nicht allzuweit her war. Beispielsweise liefen die Schriften auf dem
Bildschirm nicht so wie auf dem Laserausdruck und wieder unterschiedlich auf der

Belichtung. Oder Haarlinien trafen sich auf der Belichtung nicht präzise. Der
Schlüssel zu diesen Schwierigkeiten lag in der angewendeten Technologie
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Das DTP-Konzept ist in einer Zeit entstanden, als Schnittstellen zwischen Compu¬
ter und Peripheriegeräten relativ langsam waren und Speicherplatz im Rechner
teuer und deshalb knapp bemessen. Um Zeit und Speicherplatz zu sparen, war man
deshalb gezwungen, die Dokumente in sehr komprimierter Form zum Drucker zu
senden. Dies führte zu der Entwicklung von sogenannten „Seitenbeschreibungs¬
sprachen“, durch die sich Computer und Drucker über das Aussehen einer Seite
verständigen konnten. Durch die Standardisierung dieser Sprachen wurde es
schließlich möglich, auch Satzbelichter mit einem zusätzlichen Spezial-Rechner für
die Übersetzung auszurüsten, einem sogenannten „Raster Image Processor“ (RIP).
Der Anwender konnte also theoretisch jeden Computer mit jedem Drucker oder Be¬
lichter verbinden, sofern beide dieselbe „Sprache“ verstanden,

ln der Praxis war die Situation leider oft weniger einfach. Es entwickelten sich sub¬
tile Unterschiede in der Auffassung der Sprachen, sogenannte „Dialekte“, die Verfäl¬
schungen bei der Ausgabe verursachen konnten. Da zudem jeder Computer, Drucker
und Belichter jeweils seine eigenen Schriften haben mußte, wurde die Handhabung
noch schwieriger und anfälliger für Mißverständnisse Und schließlich konnten die
meisten DTP-Programme bestimmte Elemente gar nicht oder nur annähernd auf dem
Bildschirm darstellen (z. B. Schrift in Zwischengrößen, gedrehte Schrift). Man konnte
also bestenfalls von WYSIAWYG („What You See Is Almost What You Get“) sprechen.
Dabei mußten eventuell mehrere Probeausdrucke und Nachkorrekturen gemacht wer¬
den, bis endlich das gewünschte Ergebnis erreicht war.

All diese Probleme haben bei der Konzeption von Calamus zu einem ganz neuen
Ansatz geführt: Bei Calamus wurde die komplette Ausgabelogik in das Programm ein¬
gebaut, so daß die Ausgabegeräte mit der Aufbereitung des Dokuments nichts mehr zu
tun haben. Sie bekommen lediglich das fertige Abbild der Seite als Rasterbild (Bitmap)
übergeben. An einem Rasterbild läßt sich aber nichts mehr verfälschen.

Dieses Konzept hat viele Anwender überzeugt und zum Kauf von DMC Calamus be¬
wogen. Das konnte jedoch nur Ansporn sein, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Mit
DMC Calamus SL liegt jetzt die zweite Generation dieses Programms vor, das neben
DTP und RIP viele weitere Funktionen in sich vereint.

Bisher konnten alle DTP-Programme lediglich vorgefertigte Texte, Bilder oder Grafi¬
ken in ein Layout einfügen. Das Erstellen und Ändern dieser Elemente wurde anderen
Programmen überlassen. Das bedeutete, daß für jede auch noch so kleine Änderung an
einem Bild das DTP-Programm verlassen werden und das Grafikprogramm aufgerufen

©
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werden mußte Danach mußte das geänderte Bild dann wieder vom DTP-Programm aus
geladen werden. Unterschiedliche Programmkonzepte, Oberflächen und Tastaturkürẑ l
erschwerten die Arbeit und dienten mehr der Verwirrung als der Effektivität.

Intensive Überlegungen und Analysen führten schließlich zur Entwicklung eines
modularen Konzepts, bei dem Programmteile, sogenannte Module, nachträglich in die
Benutzeroberfläche von Calamus SL eingeklinkt werden können. Sie werden dann so
behandelt, als seien sie schon immer ein Teil des Programms gewesen. Die Module ha¬
ben eüie fest definierte Struktur, so daß sie auch von anderen Software-Entwicklern
erstellt werden können. DMC Calamus SL wird so zu einem graphischen Betriebssy¬
stem mit nahezu beliebigen Erweiterungsmöglichkeiten.

Eine andere Art der neuen Modularität sind die Öbersetzermodule, die Daten aus an¬
deren Programmen in DMC Calamus SL übernehmen. Natürlich gibt es auch Module
für die umgekehrte Richtung, solche also, die die Calamus-Daten für andere Pro¬
gramme verständlich machen. Diese kleinen Module werden als Import- oder Ex¬
port-Treiber bezeichnet. Sie ermöglichen es, daß beim Erscheinen einer neuen Textver¬
arbeitung oder eines neuen Grafikprogramms zur Datenübernahme nur ein neues Mo¬
dul in DMC Calamus SL eingebunden werden muß. Eine Anpassung des gesamten Pro¬
gramms entfällt also.

Diese Flexibilität erlaubt es, daß sowohl Einzelfunktionen als auch ganze Funktiona¬
litätsblöcke nachträglich von Ihnen, vom Benutzer des Programms implementiert wer¬
den können, ohne daß eine Spezialversion erforderlich wäre Natürlich müssen Sie die
Module dabei nicht immer wieder neu laden: Wenn Sie die für Sie optimale Zusam¬
menstellung gefunden haben, sichern Sie diese Einstellung einfach auf Festplatte, und
Calamus startet immer wieder in dieser Konfiguration. So können Sie sich Ihre per¬
sönliche Version von DMC Calamus SL zusammenstellen.

Bei der Weiterentwicklung von Calamus gab es aber noch eine weitere Herausforde¬
rung, der es sich zu stellen galt: Während DTP-Prognimme der ersten Generation sich
auf die Bearbeitung einfarbiger Druckvorlagen beschränkten, geht der Trend heute im¬
mer mehr zur farbigen Gestaltung. Schon verhältnismäßig preiswerte Farbdrucker pro¬
duzieren erstaunlich gute Resultate, der Forderung der Benutzer, diese Möglichkeiten
zu unterstützen, mußte also nachgekommen werden.

Auch bei der Untersuchung dieser Aufgabenstellung stellte sich bald heraus, daß
halbe Lösungen nicht in Frage kommen. DMC Calamus SL stellt an sich selbst den An¬
spruch, auf allen Ausgabemedien hochqualitativc und vor allem kompatible Resultate

®
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zu produzieren. So wurde eine komplette Farbseparation entwickelt, die natürlich
auch Färb- und Graustufen unterstützt und auf beliebigen Druckern/Farbsystemen ar¬
beitet. Auch hier wurde darauf geachtet, für Bildschirm und Druckmedium die glei¬
chen Verfahren zu benutzen, um Inkonsistenzen von vornherein konsequent zu ver¬
meiden. Sie als Benutzer können zwar alle Parameter dieser professionellen Farbsepa¬
ration einstellen, normalerweise wird das aufgrund der sorgfältig ausgewählten
Voreinstellung aber nicht nötig sein. Trotzdem können Sie für spezielle Anwendungen
Rasterweiten und -Winkel fast beliebig verändern.

Farbe ist jedoch nicht nur Ausgabe, sondern natürlich auch Eingabe Die Philoso¬
phie der Unabhängigkeit von einer bestimmten Hardware wurde auch hier fortgesetzt.
So ist DMC Calamus durch die bereits besprochene Modularität weder von einem be¬
stimmten Scanner, noch von einer bestimmten Farbdarstellung abhängig. Die Treiber-
module gestatten das Einbinden von nahezu allen Eingabegeräten. Farben können in
den Systemen RGB (Rot, Grün, Blau), IHS (Intensität, Farbe, Sättigung), CYM (Cyan,
Gelb, Magenta) oder CYMK (Cyan, Gelb, Magenta, Schwarz) eingestellt werden. Wer
keine Ambitionen in Richtung Farbe hat, kann den Schwarzwert trotzdem abstufen
und so ganz einfach Grauwerte erzeugen.

Diese Ideen und vor allem deren Entwicklung zur Marktreife haben länger gedauert,
als wir von DMC es uns zunächst erwartet hatten. Nun aber liegt die Umsetzung in
die Praxis vor Ihnen. DMC Calamus SL stellt die zweite Generation einer neuen DTP-
Philosophie dar. Viele neue Konzepte geben Ihnen noch mehr Möglichkeiten zur Er¬
stellung von noch professionelleren Druckvorlagen. Da auch wir nicht perfekt, wohl
aber offen für jede Art von Anregung und Kritik sind, stehen wir Ihren Wünschen
auch weiterhin jederzeit aufgeschlossen gegenüber.

Fürs erste wünschen wir Ihnen jedenfalls viel Spaß mit DMC Calamus SL.

X

Ihr DMC-Team
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Installation von Calamus SL auf Ihrem Computersystem
Hardware-Voraussetzungen

Calamus SL ist mit all seinen Modulen ein mächtiges Programm, das an die Hard¬
ware Ihres Rechners einige Anforderungen stellt. Zum Betrieb des Programms benöti¬
gen Sie daher folgende Minimalausstattung:

●Atari ST mit mindestens 1MB (Megabyte) RAM-Speicher
●1doppelseitiges Diskettenlaufwerk
●monochromer Bi ldschirm

Zwar reicht schon diese mittlerweile sehr günstig zu bekommende Konfiguration aus,
um jedoch nicht ständig Disketten wechseln zu müssen und eine einigermaßen erträgli¬
che Arbeitsgeschwindigkeit zu erzielen, empfiehlt es sich jedoch, mehr RAM und Massen¬
speicher zur Verfügung zu haben. 4MB RAM und eine 40 MB Fest- oder Wechselplatte
sollten es schon sein, um eine zügige Bedienung und die Verwendung von virtuellem
Speicher (siebe auch Kapitel 4.0, Grunäsätzlicbes) zu ermöglichen. Noch komfortabler
wird der Umgang mit Calamus jedoch auf den Modellen der Atari TT-Serie Der schnelle
68030 Prozessor in Verbindung mit 6oder 8MB RAM und einer großen Festplatte garan¬
tiert kürzeste Verarbeitungszeiten.

Professionelle DTP-Anwender sollten außerdem nicht auf einen GroßbÜdschirm ver¬

zichten. Ein solcher Monitor ermöglicht die Darstellung einer kompletten DIN-A4-Seite in
Originalgröße Als Analogie könnte man hier die Größe eines Schreibtisches anführen:
Prinzipiell ist es zwar möglich, auf einem Tisch von 22x14 cm (der Bildgröße des mono¬
chromen Atari-Monitors) ein DIN-A4-Blatt zu bearbeiten, übersichtlich wird es jedoch erst
dann, wenn Sie immer die komplette Seite (oder sogar zwei davon) auf dem Tisch haben.
Auch der Drucker sollte gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Calamus unterstützt
zwar 9-Nadel-Matrixdrucker, die Resultate sind jedoch für professionelle Zwecke nicht zu
gebrauchen. Sogar für die Heimanwendung empfiehlt sich mindestens ein 24-NadeI-Druk-
ker, besser ist auf jeden Fall ein Laserdrucker. Ausdrucke dieser Geräte eignen sich dann
auch schon zur Veröflfentlichung. Professionelle Ergebnisse erzielen Sie mit Satzbelich-
tem, deren Anschaffung jedoch nur in den seltensten Fällen zur Diskussion stehen
dürfte Das ist auch gar nicht notwendig, denn mittlerweile gibt es in ganz Europa soge¬
nannte Belichtungsstudios, die sich darauf spezialisiert haben, mit Calamus oder anderen
DTP-Programmen erstellte Dokumente auf Satzbelichtem auszugeben.

I
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Installation des Programms2.1

Die Installation von Calamus SL funktioniert in drei Schritten:

1. Kopieren der Original-Disketten
2. Installation auf Festplatte oder Diskette
3. Einstellung von Calamus SL auf Ihr System und Ihre Wünsche

Viele Anwender sind der Meinung, der erste dieser beiden Schritte könnte wegfal¬
len, da bei der Installation ja ohnehin eine Kopie der Disketten angefertigt wird. Ande¬
rerseits besteht gerade bei der Installation auf Diskette die Gefahr, eine falsche Diskette
einzulegen, so daß dabei eventuell eine Original-Diskette zerstört werden kann. Aus
diesem und vielen anderen Gründen wird es DRINGEND empfohlen, nur mit Sicher¬
heitskopien zu arbeiten.

o

o

C i

Kopieren der Original-Disketten7 7

Calamus wird auf vier Disketten im doppelseitigen 3,5"-Format geliefert. Bitte ach¬
ten Sie darauf, daß bei den mitgelieferten Disketten der Schreibschutzschieber so steht,
daß Sie durch das Loch in der Diskette durchsehen können.

Damit verhindern Sie, daß die Originale überschrieben werden. Die Calamus-Disket¬
ten sind nicht geschützt, Kopien dürfen Sie sich jedoch nur für Ihren eigenen Bedarf
anfertigen {siehe auch Lizenzbestimmungen). Sie benötigen dazu ebenfalls vier doppel¬
seitige 3,5"-Disketten, die im Handel meist in Zehnerpacks unter der Bezeichnung
MF2DD geführt werden. Für die Kopien der Original-Disketten sollten Sie auf jeden Fall
Markendisketten verwenden und nicht auf die billigeren „Nonamc“-Produkte auswei-
chen. Vor der Verwendung muß jedoch jede Leerdiskette zunächst formatiert werden.

Dazu muß der Schreibschutzschieber auf den Leerdisketten auf „geschlossen“ ste¬
hen, so daß Sie nicht durch das Loch sehen können. Schalten Sie Ihren Computer
nun ein und warten Sie die Anzeige der Arbeitsoberfläche (Desktop) ab. Legen Sie jetzt
eine leere Diskette in das Laufwerk ein (falls Sie mehrere Diskettenlaufwerke haben,
verwenden Sie bitte das im Computer eingebaute). Klicken Sie dann mit der Maus EIN¬
MAL auf das Symbol für das Diskettenlaufwerk A, so daß dieses angewählt wird. Nun
wählen Sie aus dem Pull-Down-Menü „Datei“ den Punkt „formatiere“. Fahren Sie dazu
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mit dem Mauscursor auf das Wort „Datei“ in der oberen Bildschirmzeile, worauf das
„Menü“ herunterklappt. Bewegen Sie den Mauscursor dann auf die Zeile „forma¬
tiere und drücken Sie dann auf die linke Maustaste Sie sehen nun ein Formular,
in dem Sie darauf achten müssen, daß das Feld „Zweiseitig“ angewählt ist. Klicken Sie
dann auf das Feld „OK“ am unteren Rand des Formulars. Nun beginnt der Formatier¬
vorgang, über dessen Verlauf Sie der Balken im Formular informiert. Nach dessen Ab¬
schluß erscheint eine Meldung, die Sie darüber informiert, wieviel benutzbarer Spei¬
cherplatz auf der Diskette zur Verfügung steht. Um die Calamus-Disketten kopieren zu
können, muß hier die Zahl „726016“ erscheinen, ansonsten ist die Diskette unbrauch¬
bar und sollte reklamiert werden. Durch einen Klick auf das „OK“-Feld verschwindet
auch dieses Formular wieder. Damit ist die Diskette formatiert und kann aus dem

Laufwerk genommen werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Leerdisketten.
Auf die formatierten Disketten können Sie nun die Calamus-Disketten kopieren.

Dazu noch einmal der Hinweis: Auf den Originalen muß der Schreibschutzschieber
auf „offen“ stehen, bei den neuen Disketten muß er geschlossen sein. Ein offenes
Schreibschutzloch verhindert, daß Daten auf die Diskette geschrieben werden können
(wie bei Tonband- und Video-Kassetten). Bei den größeren 5,25"-Disketten ist das Prin¬
zip übrigens genau umgekehrt: Hier muß die Schreibschutzkerbe geöffnet sein, um
Daten schreiben zu können, wird sie überklebt, dann sind die Daten gegen Überschrei¬
ben geschützt.

Um eine Kopie von einer Calamus-Original-Diskette anzufertigen, legen Sie diese
Diskette zunächst in das (eingebaute) Laufwerk. Wenn Sie über ein zweites Disketten¬
laufwerk verfügen, kommt dort die Leerdiskette hinein. Auf der Arbeitsfläche wählen
Sie nun wieder mit einem einzelnen Klick das Laufwerk Aan. Halten Sie nun die

Maustaste gedrückt, und ziehen Sie das Symbol für dsis Diskettenlaufwerk Adorthin
,wo auch schon das Symbol für Laufwerk Bsteht. Nun sehen Sie ein Formular, mit
dem Ihr Kopierwunsch bestätigt wird: Es soll von Laufwerk Aauf Laufwerk Bkopiert
werden. Klicken Sie in diesem Formular auf „OK“. Wenn Sie nur über ein Laufwerk
verfügen, werden Sie jetzt mehrere Male gebeten, die Disketten zu wechseln. Mit „Dis¬
kette A“ ist dabei immer die Original-Diskette gemeint, „Diskette B“ bezieht sich auf die
zu erstellende Kopie. Nach dem Abschluß des Kopiervorgangs erscheint je nach Be¬
triebssystem-Version entweder die Arbeitsfläche oder wieder ckts Formular „Kopieren“,
das Sie mit einem Klick auf „Abbruch“ wieder verlassen können wonach auch wieder

die Arbeitsfläche erscheint. Wiederholen Sie diese Prozedur für alle vier Original-Dis-
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ketten, und vergessen Sie nicht, die Kopien entsprechend zu beschriften. Danach legen
Sie die Originale an einen sicheren Platz, der keinen magnetischen Feldern oder Tem¬
peraturschwankungen ausgesetzt ist. Telefone, Lautsprecherboxen, Monilore, Heizun¬
gen oder Fenster als Nachbarn Ihrer Calamus-Disketten sollten Sie also vermeiden.

Sollten beim Kopieren irgendwelche Fehler auftreten, erscheinen entsprechende
Hinweismeldungen wie „Disketten haben unterschiedliches Format“, „Diskette kann
nicht gelesen werden“ oder „Laufwerk Aantwortet nicht“. Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an Ihren Händler, der Ihnen sicherlich gerne weiterhilft. Wenn Sie mit
dem Formatier- oder Kopiervorgang an sich Schwierigkeiten haben, werfen Sie einfach
einen Blick in das Handbuch zu Ihrem Computer, in dem das Ganze nochmal ausführ¬
lich erklärt ist.

o

i
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Installation auf Festplatte oder Diskette2

Je nachdem, ob Sie über eine Festplatte oder über Diskettenlaufwerke verfügen, ge¬
staltet sich die Installation von Calamus sehr unterschiedlich. Daher finden Sie für die

beiden Möglichkeiten im folgenden eine eigene Inslallationsanweisung.

●Installation auf Festplatte

Dies ist die einfachere der beiden Möglichkeiten. Dazu muß Ihre Festplatte jedoch
bereits formatiert und in mehrere logische Laufwerke (Partitionen) unterteilt sein.
Wenn Sie sich mit dieser Grundeinrichtung der Festplatte noch nicht auskennen, wen¬
den Sie sich bitte an Ihren Händler, den Sie bei dieser Gelegenheit auch gleich um die
Installation von Calamus bitten können.

Zunächst muß auf der Festplatte ein neuer Ordner eingerichtet werden, den Sie am
sinnvollsten „CALAMUS.SL“ nennen. Mit einem Doppelklick auf eines der Festplat-
ten-lcons öffnen Sie ein sogenanntes „Fenster“, in dem die Dateien und Ordner dieser
Festplattenpartition angezeigt werden. Wählen Sie nun aus dem Pull-Down-Menü „Da¬
tei“ den Punkt „neuer Ordner“, ln das nun erscheinende Formular geben Sie über die
Tastatur den Namen „CALAMUS.SL“ ein und betätigen die [RETURNj-Taste Daraufhin
erscheint dieser neue Ordner auch im Bildschirmfenster.

Nun müssen Sie sämtliche Dateien und Ordner von den vier Original-Disketten in
diesen neu angelegten Ordner kopieren. Dazu legen Sie zunächst die Diskette „PRO¬
GRAMM“ in das (eingebaute) Laufwerk ein. Klicken Sie nun ZWEIMAL schnell hinter¬
einander auf das Symbol für das Diskettenlaufwerk A(Doppelklick). Sie sehen dann
ein zweites Fenster, in dem alle Ordner und Programme der Diskette erscheinen. Wich¬
tig ist, daß Sie dieses Fenster jetzt so verschieben, daß Sie den Ordner „CALAMUS.SL“
aus dem anderen Fenster noch sehen können. Um das zu erreichen, können Sie das
Fenster mit einem Klick in die grau unterlegte Titelzeile verschieben oder mit dem
Größensymbol in der rechten unteren Ecke vergrößern und verkleinern. Nähere Infor¬
mationen dazu finden Sie ebenfalls im Handbuch Ihres Computers. Aus dem Fenster
von Laufwerk Amüssen Sie jetzt alle Dateien und Ordner anwählen. Das funktioniert
folgendermaßen: Klicken Sie mit der Maus in die linke obere Ecke der weißen Fläche
des Fensters, und halten Sie die Maustaste gedrückt. Mit gedrückter Maustaste fahren
Sie dann in die rechte untere Ecke und ziehen so einen Rahmen um alle angezeigten

( 3

Ö)
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Objekte Nun können Sie die Maustaste wieder loslassen, worauf alle im Rahmen lie¬
genden Dateien und Ordner angewählt werden. Als nächstes klicken Sie auf eines der
angewälilten Objekte und halten die (linke) Maustaste ebenfalls gedrückt. Wenn Sie
jetzt den Mauscursor verschieben, bewegen sich die Umrisse der angewählten Objekte
ebenfalls auf dem Bildschirm. Setzen Sie also nun mit gedrücktem linken Mausknopf
den Cursor auf den Ordner „CALAMUS.SL“ der Festplatte, und lassen Sie dann den
Mausknopf los. Nach einer Bestätigung werden dann alle Ordner und Dateien der Dis¬
kette auf die Festplatte kopiert.

Danach können Sie die Diskette aus dem Laufwerk nehmen und ebenfalls an einem

sicheren Platz aufbewahren. Um die Inhalte der anderen Diskette zu kopieren, gehen
Sie dann genauso vor. Nach dem Einlegen einer neuen Diskette müssen Sie dem Com¬
puter diesen Sachverhalt aber mitteilen. Drücken Sie dazu auf die [Esc]-Taste in der
linken oberen Ecke der Tastatur. Daraufhin wird im Fenster für das Laufwerk der In¬

halt der neu eingelegten Diskette angezeigt, den Sie dann wie oben beschrieben eben¬
falls auf die Festplatte kopieren können.

Schließlich müssen Sie noch einen Ordner für den virtuellen Speicher einrichten.
Am besten nehmen Sie dazu eine gesamte Partition (also ein neues Laufwerks-Icon),
die Sie mit einem Doppelklick öffnen. Je mehr Platz auf dieser Partition ist, desto
größer können Ihre Dokumente später werden und desto schneller kann Calamus ar¬
beiten. Legen Sie auf dieser Partition wie oben beschrieben einen neuen Ordner an,
den Sie am besten „VM“ (virtual Memory) nennen. Weiter geht es dann mit Schritt 3.

o

o

● I n s t a l l a t i on au f D i ske t t e

Calamus ist auch mit einem oder zwei Diskettenlaufwerken arbeitsfähig. Viele
Funktionen des Programms lauten dann jedoch langsamer ab, und auch das Bearbei¬
ten von größeren Dokumenten ist nicht möglich, da kein virtueller Speicher zur Verfü¬
gung steht (siebe dazu auch Kap. 4.0, Grundsätzliches).

Die Installation auf Diskette ist deutlich komplizierter als auf Festplatte und für ab¬
solute Computerneulinge wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Daher wird im folgen¬
den nur beschrieben, welche Dateien und Ordner auf den resultierenden Disketten
enthalten sein sollen. Wenn Sie sich noch nicht mit dem Betriebssystem Ihres Com¬
puters auskennen, sollten Sie Ihren Händler oder einen Bekannten bitten, die Installa¬
tion für Sie vorzunehmen.

6
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Wenn Sie nur über ein Laufwerk verfügen, sollten Sie die Ordner und Dateien mit
Hilfe einer RAM-Disk kopieren. Dadurch ersparen Sie sich das häufige Wechseln der
Disketten.

Calamus wird auf mehreren Disketten installiert. Die erste davon (System A) enthält
die Dateien „aLAMUS.CKT“, „CALAMUS.PRG“, „CALAMUS.SET“ sowie den Ordner
„TREIBER“. Auf die zweite Diskette (System B) kommt der Ordner „MODULE“ und der
benötigte Druckertreiber. Der Ordner „FONTS“ kommt auf eine dritte Diskette, die Sie
am besten mit „Zeichensätze“ beschriften. Ihre Dokumente können Sie dann auf belie¬
big viele andere Disketten verteilen.

o

(S)
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2.4 Systemeinstellung von Calamus SL auf Ihre Wünsche

Nachdem Sie Calamus wie oben beschrieben auf Diskette oder Festplatte installiert
haben, können Sie nun einige Einstellungen im Programm vornehmen. Dazu müssen
Sie Calamus zunächst einmal starten. Das funktioniert von Diskette und Festplatte un¬
terschiedlich: Wenn Sie eine Festplatte besitzen, klicken Sie einmal in das Fenster, in
dem sich der Ordner „CALAMUS.SL“ befindet. Dadurch wird dieses Fenster über alle
anderen gelegt. Nun öffnen Sie den erwähnten Ordner mit einem Doppelklick. Sie se¬
hen dann das Programm „CALAMUS.PRG“, auf das Sie ebenfalls zweimal schnell hin¬
tereinander klicken.

Um Calamus von Diskette zu starten, legen Sie die Systemdiskette Ain das Disket¬
tenlaufwerk. Mit einem Doppelklick auf das Laufwerks-Symbol öffnen Sie ein Bild¬
schirmfenster, in dem Sie dann das Programm „CALAMUS.PRG“ sehen. Dieses können
Sie dann ebenfalls mit einem Doppelklick starten.

Sollten Sie mit diesem Schritt Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Händler
oder einen erfahrenen Bekannten, die Ihnen sicher gerne weiterhelfen.

Nun sehen Sie die Calamus-Arbeitsoberfläche:

©
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Hier müssen Sie ebenfalls einige Einstellungen treffen, um einen korrekten Betrieb
des Programms zu gewährleisten. Die wichtigste davon betrifft die Suchpfade: Wählen
Sie dazu aus dem Pull-Down-Menü „Optionen“ den Punkt „Suchpfade“ Daraufhin se¬
hen Sie ein Formular, in das Sie eintragen können, welche Dateien Calamus wo su¬
chen soll. Die Bedienung dieses Formulars ist im Kapitel 5.2 beschrieben. Bitte stellen
Sie die Suchpfade entsprechend einer der beiden folgenden Abbildungen ein:

r s M ö fi c t i m i a t n

»jrtjnll!irjB!tt«ri,

jlümiiJBL

i g i fi i i T n t i T i

Suchpfade
beim Arbeiten mit Disketten

X
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©
Ist twtt t täsnüä"

m n ü ? ! r ® ? m 3 3 3 j

i c r i r n t n :

i lS i i L
i u H l i
U Z :

i s T i m r i T H *
i m m ! r =
l ü fi ü i i r T M
E T W f f M f n r Suchpfade

beim Arbeiten mit Festplatte
t fi L

t m h

Bitte beachten Sie bei Verwendung einer Festplatte, daß beim virtuellen Speicher der
Buchstabe der Partition angegeben wird, auf der Sie den Ordner „VM“ angelegt haben.
Der nächste Schritt ist die Auswahl des richtigen Druckertreibers. Wählen Sie dazu aus
dem Pull-Down-Menü „Datei“ den Punkt „Drucken“, und klicken Sie im dort erschei¬
nenden Formular auf das Feld „Drucker wählen“. Nun sehen Sie das Datei-Auswahlfor¬
mular, dessen Bedienung im Kapitel 5.2 beschrieben ist. Machen Sie einen Doppelk¬
lick auf den Namen des benötigten Druckertreibers in der Dateiliste. Wenn Sie nicht
wissen, welchen Treiber Sie hier einstellen sollen, fragen Sie bitte Ihren Händler oder
einen erfahrenen Bekannten.
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Der letzte Schritt besteht darin, die vorgenommenen Einstellungen auf Diskette
oder Festplatte zu sichern. Dazu dient der Punkt „Einstellungen sichern“ aus dem Pull-
Down-Menü „Optionen“. Im dafür zuständigen Formular klicken Sie einfach auf „OK“.
Nun finden Sie bei jedem Start von Calamus die eingestellten Suchpfade, Druckertrei¬
ber und sonstigen Werte wieder vor.

@
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TUTORIAL

Dieses Tutorial, man könnte es auch: „Eine kleine Einführung
in Calamus“ nennen, ist in erster Linie für den Calamus-Novizen
gedacht, ln kurzen Lemabschnitten werden hier die wichtigsten
Funktionen vorgestellt und erläutert. Erfahrene Calamus-Anwen¬
der können sich natürlich gleich im Referenzteil mit den neuen
Funktionen vertraut machen.

Pull-Down-Menü

Kopfzeile
Befehlsgruppenzeile
Befehlsfeld

Cfll VIU Olatei Optionen
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Die Befehlsstruktur von Calamus3.1

Bei dieser Übung wollen wir Sie mit der Bedienung der Kopf¬
zeile, Befehlsfelder und Formulare vertraut machen und Ihnen zei¬
gen, wie Sie Zeichensätze laden.

●Starten Sie das Programm wie bereits im Kapitel 2.0, Imtalla-
tion beschrieben.

●Wälilen Sie im Pull-Down-Menü „Datei“ „Neu anlegen“ an.

●Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, klicken Sie auf das „Ab-
bruch“-Feld.

O

o

C i

●Sie sehen nun das Arbeitsfenster wie auf Seite 1abgebildet. I

●Klicken Sie auf das Icon „Tbctstil-Modul“ in der Kopfzeile.

●Wählen Sie das Symbol „Zeichensätze“ an. Dieses Icon liegt in
der Befehlsgruppenzeile zwischen Kopfzeile und Befehlsfeld.

A a ü l

●Klicken Sie nun auf das Symbol „Font laden“ unten rechts im
Befehlsfeld. Sie sehen das Objektauswahl-Formular:

>
e l v

Hi«
~zna«KS>TK um

Siiss si I i t t s c m

I m u

IEHStTKII

[IDtC SI

I

- E

●In diesem Formular sehen Sie, daß bereits einige Schriften gela¬
den sind. Wir haben den Calamus „werkseitig“ schon so einge-

2
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stellt. Bei jedem Start des Programms werden ein paar Schriften,
die Stileinstellungen und weitere Vorgaben geladen. Wie Sie Ihre
individuellen Einstellungen festlegen und speichern, erfahren
Sie in Kapitel5.2, PuU-Down-Menü, Suchpfade... und Einstel¬
lungen sichern.

●Klicken Sie auf „Laden“. Das Datei-Auswahlformular erscheint:

ZEICHEHSBirE L9DEH

P f a d : D : \ N i n B U S .

n i X T i I » . E F Mm i s M a h l !
[STSHE .CFN

: i V

0
NISD2LT .CFN
NISD2LT1.GFH
N I S D W E I . C F H
HISB6S0 .CFH
NISDSSEI.CFH
NISD7BD .CFH
NISD7BDI.CFH
N T ^ D ^ U I

3 6 7 4 4 e i . B l . n 1 5 . 1 0
3 7 6 6 S 0 1 . 9 1 . 5 1 1 5 . 1 0
3 7 2 6 1 0 1 . 0 1 . 5 1 1 5 . 1 1
3 S S B B 0 1 . 0 1 . 5 1 1 5 . 1 1
3 6 5 9 2 0 1 . 9 1 . 5 1 1 5 . 1 1
3 3 5 1 4 3 1 . 1 2 . 5 0 1 6 . 3 5
3 B 5 B 4 0 1 . 0 1 . 5 1 1 5 . 1 2
3 8 3 0 8 0 1 . 0 1 . 5 1 1 5 . 1 2

U a t u n

J r i A r t
i r t l e r t

5
- S I MC F H

3 6 4 5 1 0 1 . 0 1 . 9 1 I S . l ? .H1S15HE .CFHo
s NISTSHEI.CFH

NIST65B .CFH
3 8 0 3 6 0 1 . 0 1 . 5 1 1 5 . 1 2 '
3 6 0 5 7 9 1 . 0 1 . 5 1 1 5 . 1 3 I O K - |o

©
o | b | c O e | f | o | h | i | j | k | l | h | h | o T T ISBBBUCH I

●Wählen Sie durch Anklicken die Schrift (Font) „N1ST5ME.CFN“
an. Falls die Schrift nicht gleich zu sehen ist, benutzen Sie die
Symbole [Pfeil hoch) und [Pfeil runter] oder den Rollbalken, um
die Liste durchzublättern, ln der unteren Buchstabenleiste wird

das Laufwerk oder die Partition der Festplatte angewählt, auf
der die Schriften abgelegt sind.

d n ; ●„OK“ anklicken.

●Es erscheint wieder das „Objektauswahl-Formular“.

3



TORI

»/

●Klicken Sie auf „Ausgang“. Calamus ist nun betriebsbereit, auf
dem Bildschirm sehen Sie im Layoutfenster ein „weißes Blatt“, in
unserer Abbildung sind wir bereits in der Rahmenbearteitung.

C W . S e m i
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Texteingabe2

Nun lernen Sie, wie die Eingabe eines Textes funktioniert. Sie
wollen den Text: „Calamus zum Einsteigen“ [N1ST5ME.CFN, 48pt)
eingeben.

Zuerst müssen Sie einen Textrahmen aufziehen. Alle Elemente,
die Calamus verwendet (Linien, Flächen, Texte, Bilder, ...), werden
in Rahmen dargestellt. Diese Rahmen können Sie beliebig auf Ih¬
rem „Blatt“ positionieren und bewegen. Um nun einen Textrah¬
men aufzuziehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

●Klicken Sie dazu in der „Kopfzeile“ auf „Rahmen-Modul“.

X

f
●ln der Befehlsgruppenzeile klicken Sie die Befehlsgruppe „Werk¬

zeuge“ an.

C 9

●Klicken Sie nun auf das Icon für Textrahmen.RBC-

●Ein Klick auf das Icon „Rahmenaufziehmodus“ schaltet in den
Modus zum Aufziehen eines Rahmens.

●Um den Rahmen aufzuziehen, müssen Sie den Mauscursor im
Layoutfenster auf dem „Blatt“ positionieren. Durch Linksklick
wird die erste Ecke des Rahmens markiert:

1w . u m l :

.□L - ' ●
§3.

Öf7]\

CISC
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●Bewegen Sie nun die Maus, wird der Rahmen sichtbar. Durch
nochmaliges Drücken der linken Maustaste können Sie den Rah¬
men fixieren. Ihr Rahmen ist jetzt aufgezogen und aktiviert, das
heißt. Sie bearbeiten ausschließlich diesen einen Rahmen.

●Der nächste Schritt heißt: Text eingeben.

●Klicken Sie in der Kopfzeile auf das Icon „Text-Modul“.
A

●In der Befehlsgruppenzeile klicken Sie nun auf das Icon „Werk¬
zeuge“, um in die Befehlsgruppe „Werkzeuge“ zu wechseln.

©
O

●Nun können Sie im Befehlsfeld das Icon „Schreibmaschine“ an¬
klicken. Damit öffnet sich das Fenster für den Texteditor.

O
O

●Geben Sie den gewünschten Text, also „Calamus zum Einstei¬
gen“, über die Tastatur ein.

□□ u i
n i

●1= ● u .

b r — n s a t ! T T

L I s

s m

●Um den Text in den aktivierten Rahmen einfließen zu lassen,
klicken Sie auf das Schließfeld an der linken oberen Ecke des

Texteditors. Beantworten Sie die Frage, ob der Text in den Rah¬
men fließen soll mit einem Klick auf das stärker umrandete Feld

„Rahmen“.
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●Sie können nun mit den Symbolen [Größenicons] in der Kopf¬
zeile den Text in verschiedenen Vergrößerungen betrachten, die
realen Größen ändern sich dabei nicht.

fl : Ab.
?:11=1

Es

y 0 I t t
0 S 1 ^ .

t
r

-ji1

- J *
' i T It

I
- i r i n i ’Aki r

' l !X E i

Io m . s t i t t
o □ B l «

i T L Ü Jalamus zum kinsteiger

Lgyc b i e o j
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Schriftgröße verändernD-.“)

Ihnen gefällt die Größe der Schrift nicht, und Sie wollen sie ver¬
größern.

●Zunächst müssen Sie ins „Tfextstil-Modul“ wechseln. Klicken Sie

dazu auf das entsprechende Icon in der Kopfzeile

Ä ●Wählen Sie dann die Befehlsgruppe „Fontgröße“ an.A

●Klicken Sie auf die Zahl „72.00“ in der Liste

●Um die gewählte Schriftgröße anzuwenden, müssen Sie auf das
(Restyle]-lcon klicken.

@
O

o

●ln dem nun erscheinenden Formular klicken Sie auf „OK“.

T- 

^fiA

U l M l
1 8 4 9 » 4 8
t l 4 l 2 1 4 1

2 4 4 1 2 1 4 1
1 2 4 1 I U I
1 2 4 « i U l
7 2 4 « 1 2 2 4 «
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3.4 Buchstabenabstände manuell verändern

Ziel dieser Übung: Der Text soll gleichmäßiger aussehen. Dazu
soll der Abstand zwischen „C“ und „a“ vergrößert werden.

●Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Zwischenraum zwi¬
schen „C“ und „a“ drücken Sie einmal auf die linke Maustaste
Zwischen den Buchstaben erscheint der Textcursor.

MB-11

E »1

; m i i i J i
1 1 . 1 1 > i . t i
» . I I 1 1 . 1 1
I U I » 4 1
« M l » 4 1
1 1 4 1 l l U I

l l . l l l l t

C 9

I T T
t l

CMC@

●Wechseln Sie nun mit der [Escape]-Taste in den Kerning-Mo-
dus. Der Cursor verwandelt sich in den „Kerning-Cursor“.
Wenn Sie nun die [Shift]-Taste gedrückt halten und auf die
[Pfeil links]-/[Pfeil rechts]-Tasten drücken, wird der Buchstabe
rechts von der Schreibmarke um einen kleinen Schritt heran-/

weggerückt. Halten Sie statt der [Shift]-Taste die [Control]-Ta-
ste gedrückt, wird der Buchstabe um einen großen Schritt
verschoben. Wenn Sie mit dem Kerning fertig sind, kehren Sie
mit einem weiteren Druck auf die [Escape]-Taste in den Text-
Modus zurück.

9
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Speichern des Dokuments

Nach diesen Schritten wollen Sie Ihr Dokument auf Diskette ab¬

speichern, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt daran weiterar-
beiten können.

●Wählen Sie im Pull-Down-Menü „Datei“ mit der Maus den Punkt
„Sichern als an. Das Dateiauswahl-Formular erscheint:

c c a t m o T s t t t o i i t s . . .

P f « d ! l : \ .

K««hiM !
TEST .CKlt U 1 7 Z l . l l . n I M l

s u i i s . n . n i t . u
2 7 U i i . n . M n . M

m o i s . c c K
KCl .CCK

d ps r i u . C C K
c

C J

. 2 . m
3H . | c | . | t | > U | . | = U ! M C F i M M3

●Legen Sie eine formatierte Diskette in das Diskettenlaufwerk ein.

●Wählen Sie Laufwerk |A].

●Geben Sie den Dokumentnamen an: „TEST“.

I ° K . I ●Klicken Sie nun auf „OK“.

●Verlassen Sie Calamus, indem Sie im Menü „Datei“ den Punkt
„Calamus verlassen“ anklicken. Zuvor erscheint noch folgendes
Formular:

A D o k u n e n t s c h l i e ß e n

SbU das Dnkunent noch gesichert
oder eventuelle Rnderungen verMor-
fen Merden?

ISICHERM IhERHERFEWl l E i E M l l

Klicken Sie auf das Feld „Verwerfen“, denn gesichert haben Sie
Ihr Dokument ja schon.

1 0
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3.6 Laden eines Dokuments

Ziel dieser Übung: Das gespeicherte Dokument soll wieder gela¬
den werden.

●Starten Sie Calamus wie gewohnt.

●Klicken Sie im Pull-Down-Menü „Datei“ auf den Punkt „Laden“.
Das Dateiauswahl-Formular erscheint:

t a u B O r i i t t a

T r m r t e * - l u i . ! i u i - i

c e i c R S . c n l u i ? u . t i . » u . s i
m . c a i 1 1 ( 1 i s . i 2 . s i U M P! TISI "*‘.eSK|M

u i s s Ä i i t c y i

fj i=« ĵ
g i i c | . U ! f ! 5 | > , l T f j | . . U | M r L » l > ] fi p mO

©

●Wählen Sie das Dokument „TEST .CDK“ an.

O K I[ ●Klicken Sie auf „OK“ oder zweimal schnell hintereinander auf
„TLST.CDK“. Das Dokument wird geladen und erscheint auf dem
Bildschirm.
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Drucken

Sie wollen das Resultat Ihrer Arbeit drucken.

●Klicken Sie im Pull-Down-Menü „Datei“ den Punkt „Drucken
an. Es erscheint das Druck-Formular:

li»«| CTOÖi «toll«'/»roa twuui» I■
t n O i t r : e ^ c u t j t t t t

l r « ü i K u f t s s i * i : r r I t f I I t t ;
'C±Au

n . t Z Z 4 C fl I Z 9 . 7 S I Z c n
P«»lertKflihrafi«: iMsscttt n T \

S c h f t i t u u n t s

cNr^
kl$ Se i te : i n rWM I
Sortlcrco: 

Kwrlctitue«: P:P»>LfUm_| ITfrtc<reft~l 1^egrefct
T e i l e e r v d c i g R C r t W
rilluwUfJ ' ■  ■ *

K W t l l !■

I i e n s l t r e : i l \

fcrtretcrMi: ! i t |J

P i n g i l l

©m m e l

●Klicken Sie auf „Treiber laden“. (Dieser und der nächste Schritt
entfallen, wenn Ihr Drucker bereits richtig eingestellt ist.)

●Wählen Sie im nun angezeigten Dateiauswahl-Formular den
benötigten Druckertreiber an, und klicken Sie auf „OK“. Zur
Auswahl des Druckertreibers beachten Sie bitte die Hinweise im

Kapitel 5.2, PuU-Doum-Menü, Drucken.

WMKOtTitgttOt UWtl

9 U i \ t : \ » L M f » \ C I I U n » . S L \ K U a C I L

S U t t t 4 . O flr ^ ] i s s i i z . u . s « i i . n
4 1 » i z . i z . s i i i . n
Z 1 7 ( I Z . I Z . S I 1 1 . I B
1 5 9 S I Z . 1 Z . 9 I 11 . 11
l t l 4 1 Z . 1 Z . 9 I 1 1 . Z I
Z 4 4 t l Z . l Z . 9 t 1 1 . 1 9
n i Z 1 Z . 1 Z . 9 I 1 1 . Z I

Z 4 t . i t i . c t r
. e t rC P I

fiSZICtm.CBT
M P . P J . X l . e D T

SZ4I.1I .COT
S I L J X 7 2 « . C 8 T

S I M M . C P T

●Sie können nun noch verschiedene Einstellungen vornehmen,
zum Beispiel Anzahl der Kopien. Klicken Sie dazu das entspre¬
chende Feld an, und tragen Sie den Zahlenwert ein.
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»;mm »»Bitit»««»/ »taa ppitün jüiwea
( r w k e r : « t S I I S U t B 4 t w c r M . I

u a i j w r a8ratkcfMtli»w»s f»' ]
PMlcrtr«»: I M

7 ml i . n u

l & r n n v mP « 9 l c r i « f t t r v » l
S c i w l t U t e U » : l l i iä j

V « A S i l t r : E x e n p l i r t ln
i w y \l i i i t i u i 1 r i ' » ● « 1

Scrtterca: W3Mi~
ItutmiitMi: ! »irtrcHt 1FTk^fM )

f'ttÜ'THlD gflflit, mwTe i U t f r i c k :
r U U M u s t c r :

S i v r r t t s :

S E

●Klicken Sie nun auf „Drucken“, oder drücken Sie einfach [Re¬
turn]. Diese Taste wirkt in Formularen so, als wäre das dick
umrandete Feld angeklickt worden.

I
Q
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Seitenaufbau3.8

Ziel dieser Übung: Erstellung eines Seitenlayouts mit Spaltensatz
und Überschrift.

●Wählen Sie im „Dater-Menü den Punkt „Verwerfen“.

●Klicken Sie nun im PuU-Down-Menü „Datei“ auf den Punkt
„Neu anlegen“.

●Laden Sie den Zeichensatz „N1ST5ME.CFN“ wie in Kapitel 3.1 be¬
schrieben.

●Wechseln Sie ins „Rahmen-Modul“. o
C i
S

X

●Aktivieren Sie die Befehlsgruppe „Hilfslinien“.

●Klicken Sie auf das Icon „Spaltenhilfslinien“ Das Formular zur
automatischen Erzeugung von Hilfslinien für mehrspaltigen Satz
erscheint. Geben Sie die unten abgebildeten Daten ein:

f - C H F - F

IHEHRFfiCHSPOLTEH SETZEH |

1 Z e i l e n
2Spa l ten

Z e i l c n - I t b s t a n d : e.GSQS cn

Oberer Rand :
U n t e r e r R a n d :

S . G S a a c n
z . a a a a c n

S p a l t e n - R b s t a n d :

L i n k e r R a n d :
R e c h t e r R a n d :

e . s e a a c n

z . e a a a c n

I ° i t . I ●Klicken Sie auf „OK“, oder bestätigen Sie mit der [ReturnJ-Taste.
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●Um die neu aufgezogenen Rahmen in die neuen (noch unsicht¬
baren) Hilfslinien einzupassen, schalten Sie die Hilfslinien in ho¬
rizontaler und vertikaler Richtung magnetisch.

r r r
+4-4-

●Wechseln Sie nun in die Befehlsgruppe „Darstellung“.:

"4-1

●Schalten Sie die Hilfslinien sichtbar, indem Sie das Icon „Hilfs¬
linien sichtbar/unsichtbar“ anklicken. Ihr Bildschirm sollte jetzt
so aussehen:

t ' t t ’ t

£

; ● 9 ;

C D i

©

i *S S i l ilLi●U

7 »

●Wählen Sie die Befehlsgruppe „Werkzeuge“ an.

●Klicken Sie auf das Icon für Textrahmen, um einen Textrahmen
aufziehen zu können.

RBC-

●Achten Sie darauf, daß Sie sich im „Rahmenaufziehmodus'
befinden.

●Ziehen Sie in der linken und rechten Textspalte jeweils einen be¬
liebig großen Rahmen auf. Die neuen Rahmen passen sich, da
Sie zuvor die Hilfslinien magnetisch geschaltet haben, den Aus¬
maßen der Spalten an.

15
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●Schalten Sie nun die magnetischen Hilfslinien wieder aus, in¬
dem Sie in der Befehlsgruppe „Hilfslinien“ nochmals die Icons
für „Hilfslinien in horizontaler und vertikaler Richtung magne¬
tisch“ anklicken.

●Ziehen Sie nun einen Textrahmen für die Überschrift auf, der
über beide Spalten geht. Ihr Bildschirm sieht jetzt so aus:

»I._
. a

o

e - 3

m

CMC

Zwischenspeichern Ihres Dokuments ist jetzt sinnvoll. Wie das
geht, lesen Sie bitte in Kapitel 3-5, „Dokument speichern“ nach.
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Seiten hinzufügen, Layout kopieren3.9

Ziel dieser Übung: Um den Text auf mehrere Seiten zu verteilen
bzw. das Layout zu erweitern, sollen drei Seiten hinzugefügt werden.

●Wechseln Sie ins „Seiten-Modul“.

l v « w

●Nach dem Wechsel ins „Seiten-Modul“ befinden Sie sich in der
Befehlsgruppe „Seitenmontage“

[ V

●Klicken Sie auf das Icon „Seiten zufügen“ um weitere Seiten
hinzuzufügen.

3 :

●Im eingeblendeten Formular tragen Sie nun bitte ein, daß Sie
nicht eine, sondern drei Seiten hinzufügen wollen. Wenn Sie
auf den folgenden Seiten Ihr Layout kopiert haben wollen,
müssen Sie noch das Feld „Layout übernehmen“ anklicken.

O

(5)

[ u o u m t » t t t T t e t t i I

]| Stlte(A) tlAfUitn Ivar
$ t « w s « l t t : S T U C « 8 S T M I S E I T L

i m v M S c i t t : t k l < S t i U :

0 0 ●Klicken Sie auf „OK“, oder bestätigen Sie mit der [Return]-Taste

O l l l o l ●Die neuen Seiten können durch AnkUcken des Icons „Seiten¬

nummer (einstellen)“ in der „Kopfzeile“ und Einträgen der ge¬
wünschten Seitennummer direkt angewählt werden. Sie haben
aber auch die Möglichkeit zu den vorherigen oder folgenden
Seiten zu gelangen, und zwar mit Hilfe der Pfeil-Icons „Seite
davor“ oder „nächste Seite“. Durch einen Mausklick blättern Sie
eine Seite zurück oder weiter.
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Textflußke t ten3.10

Ziel dieser Übung: Alle Rahmen sollen so miteinander verbun¬
den werden, daß der Text richtig die Rahmen durchläuft.

●Wechseln Sie ins Rahmen-Modul.

<»1 I I» ●Blättern Sie auf Seite 1.

●Achten Sie bitte darauf, daß Sie sich im „Rahmen-Bearbei-
tungs-Modus“ befinden.

&

Ijijlnj ●Klicken Sie den Rahmen in der linken Spalte an, und wählen
Sie dann die Befehlsgruppe „Spezialfunktionen“ Dadurch, daß
Sie einen Tbxtrahmen angewählt haben, wird nun in die Spe¬
zialfunktion „Text“ gewechselt.

* ? o

5

●Um die Textflußverbindungen anzuzeigen, klicken Sie auf das
Icon „Textflußverbindungen anzeigen“.

●Klicken Sie nun auf „Textfluß von Rahmen zu Rahmen“.

●Der Mauscursor erscheint wie links abgebildet.

18
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●Der erste Rahmen der Textflußkette ist bereits aktiviert. Um die¬

sen mit dem Rahmen in der rechten Spalte zu verbinden, klik-
ken Sie einfach auf den Rahmen rechts. Die Verbindung wird
dann auch angezeigt:

u i m n o « t t i o s t t w w «

●1*r

:ihf*
J

1!- - i :[●irji ■V‘

M r r i» n

C i
13. iÜ!

:jri.,1 ! l: t *
a . '■y

Slf t

EMC 1«]

©
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3.11 Text importieren

Ziel dieser Übung: Text soll aus einer Datei auf Diskette oder
Festplatte in den Rahmen einfließen.

●Aktivieren Sie den ersten Textrahmen.

●Wählen Sie im Menü „Datei“ die Funktion „Text importieren“.
Auf dem Schirm erscheint die Objektauswahlbox, der ASCIl-
Importtreiber ist schon „werkseitig“ geladen.

TEXT PlPORTIHtEH

©
T O . o l . n H lIflSCII LSSCHEN

o

ALLE LSSCHEN

LABEN

ERSETZEN

FONTS

IKPORTIEREH

AUSSNN6
[±.

●Drücken Sie [Return), oder klicken Sie auf „Importieren“. Die
Dateiauswahlbox fragt jetzt nach dem Namen des Textes, den Sie
importieren wollen. Klicken Sie auf „BEISP1EL.TXT“ und (kinach
auf „OK“. Der Text fließt jetzt in Ihr Layout.

C M i n u S U t t i 8 » t U a r a

^mAW-:oi r -

f f K

- t

CMC
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Erstellung der Überschrift3.12

Ziel dieser Übung: Der Text soll mit einer Überschrift versehen
werden.

●Wechseln Sie ins „Textstil-Modul“.

m
●Wählen Sie den breiten oberen Textrahmen an.

●Klicken Sie mit dem Textcursor in den Rahmen.

●Tippen Sie die Überschrift „Calamus zum Einsteigen“.
e

●Markieren Sie den geschriebenen Text, indem Sie mit gedrückter
linker Maustaste darüberfahren. Der Text wird dadurch inver¬

tiert dargestellt.

o
o

E

●Wählen Sie die Befehlsgruppe „Zeichengröße“.
A

●Klicken Sie auf die gewünschte Größe (28 pt).28.QQ

●Klicken Sie zum Abschluß auf das Icon „Textstil ändern“ zum

Umgestalten des Textes.

2 1
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Mit Rasterflächen gestalten3.13

Nun haben Sie Ihre erste Seite fast fertig. Zum „krönenden“ Ab¬
schluß sollen Sie die Überschrift noch mit einer farbigen Raster¬
fläche unterlegen.

●Klicken Sie mit der Maus auf das Rasterflächen-Modul. In der

Werkzeugbox erscheinen die möglichen Flächenformen.

●Wählen Sie gleich das erste Icon, das Viereck, an.

●Ziehen Sie -analog zu den Textrahmen -einen Rasterflächen¬
rahmen auf, der einige Millimeter größer ist als der Textrahmen
der Überschrift.

@
o

o

o
3

Wenn Sie diesen Rahmen aufgezogen haben, erschrecken Sie
nicht. Ihre Überschrift scheint verschwunden zu sein! Zur Beruhi¬
gung, der Rasterrahmen liegt lediglich darüber. Daß dieser Rahmen
schwarz erscheint, liegt an der Grundeinstellung.

Stellen Sie zuerst die Farbe der Rasterfläche ein.

sa'öMiL. ‘rii“—
■O O I ,
o o o
o o o
A O * ,

1 2
li

■ir

●iriflii

DMC

●Klicken Sie auf das Icon „Rasterflächenfarbe“

●Wählen Sie jetzt aus den erscheinenden Farben „Gelb“ aus, in¬
dem Sie einfach auf den Namen der Farbe klicken.

22
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●Wenn Sie nun auf das vierte Menü in der Befehlsgruppenzeile
klicken, können Sie die Farbe und Stärke der Umrandung ein¬
stellen.

●Wählen Sie, wie eben, für den Rand die Farbe „Dunkelblau“ und
im unteren Teil der Werkzeugbox die Rahmenstärke „1mm“ ein¬
fach durch Anklicken der Linie von links. Mil der untersten

Reihe legen Sie die Art der Umrandung fest. Wir entscheiden
uns für die durchgezogene Linie!

Zum Abschluß müssen Sie nur noch den Rasterflächenrahmen

hinter den Textrahmen legen.

●Wählen Sie den Rasterflächenrahmen jui, und klicken Sie dazu
in der „Kopfzeile“ auf „Rahmen-Modul“.

X

I
u

●In der Befehlsgruppenzeile klicken Sie die Befehlsgruppe „Werk¬
zeuge“ an.

●Klicken Sie nun das Icon „Rahmen in den Hintergrund legen“
an, oder rufen diese Funktion über die Tastatur auf:

●Wählen Sie den Rasterflächenrahmen an, und halten Sie die Ta¬
ste [Altemate) gedrückt, und drücken Sie zusätzlich die Taste [B]
(Background). Schon sehen Sie die Überschrift wieder: Sie steht
auf einer umrandeten Rasterfläche

23
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Diese kurze Einführung hat Ihnen nun schon einen kleinen Teil
der umfangreichen Möglichkeiten von Calamus näher gebracht.
Wenn Sie nun das Handbuch durchlesen, werden Sie weitere inter¬
essante Funktionen kennenlernen. Mit der Hilfe von Calamus wer¬

den Sie bald die verschiedensten Gestaltungsaufgaben souverän be¬
wältigen und beachtliche Resultate erzielen.

('S
o

I
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Begriffsbestimmungen
Informationsdarstellung im Computer

4.1

4.1.1.1

In diesem Kapitel möchten wir uns damit beschäftigen, WIE der Computer Informa¬
tionen speichern, verarbeiten und darstellen kann. Dieses Thema ist leider etwas theo¬
retisch, durch zahlreiche Beispiele soll es jedoch zumindest etwas aufgelockert wer¬
den. Um einige Grundbegriffe (Bit, Byte, RAM) werden Sie nicht herumkommen, an¬
dererseits haben Sie danach wirklich die Möglichkeit mitzureden.

Fangen wir zunächst einmal ganz tief an: Im Innersten seines Wesens ist ein Com¬
puter so dumm, daß er nicht einmal bis zwei zählen kann. Er kennt lediglich die Zif¬
fern Null und Eins, die er intern als „Strom an“ und „Strom aus“ kodiert. Viel
schlauer sind wir Menschen allerdings auch nicht, denn weiter als neun können wir
im Prinzip auch nicht zählen. Alles, was danach kommt, verarbeiten wir im soge¬
nannten Stellensystem. Was heißt das konkret? Nun, nach der Zahl 9, die noch mit ei¬
ner Ziffer dargestellt werden kann, kommt bei uns die Zahl 10, die zwei Ziffern benö¬
tigt. Mit diesen beiden Stellen können wir dann bis 99 zählen, danach führen wir
eine dritte Stelle ein und kommen auf die Zahl 100. Während wir also mit einer Stelle

zehn verschiedene Zahlen darstellen können (0 -9), sind es mit zwei Stellen schon
zehnmal so viele (0-99, insgesamt 100). Bei drei Stellen haben wir nochmal zehnmal
mehr, für jede weitere Stelle verzehnfacht sich also die Anzahl darstellbarer Zahlen.
Angenommen, wir haben eine vorgegebene Anzahl von Stellen (zum Beispiel 5), dann
können wir damit 10’ (10x10x10x10x10) verschiedene Zahlen darstellen. Weil es zehn
verschiedene Ziffern gibt, nennt man dieses System das „Dezimalsystem“. Der Compu¬
ter verfährt im Prinzip ganz genauso. Nur zählt er nicht von Null bis Neun und führt
dann eine neue Stelle ein, sondern nur von Null bis Eins. Das sieht dann so aus: 0,1,
10,11,100,101,110,111,1000, ... Da er also nur mit zwei verschiedenen Ziffern arbei¬
tet, spricht man hier vom Dualsystem. Zahlen im Dezimalsystem heißen verständli¬
cherweise Dezimalzahlen, Zahlen im Dualsystem entsprechend Dualzahlen. Natürlich
kann man zwischen diesen beiden Systemen umrechnen. So entspricht die Dualzahl
10 dabei der Dezimalzahl 2. Für jede hinzugenommene Stelle verdoppelt sich im Dual¬
system also die Anzahl der darstellbaren Zahlen. Eine Dualzahl, die nur aus einer
Stelle besteht (also 0oder 1), nennt man ein Bit. Eine 8-stellige Dualzahl, die im Be¬
reich zwischen 00000000 und 11111111 liegt, heißt ein Byte Mit einem Byte kann man
2“=256 verschiedene Zahlen darstellen. Nimmt man 16 Stellen (Bits), dann hat man

o

o
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schon 2‘*=65.536 Zahlen zur Verfügung. Bei 32 Bits ist es die gigantisch wirkende
Zahl von 4.294.967.296 (über 4Milliarden) darstellbarer Zahlen.

Rundungsfehler4.1.1.2

Der Mikroprozessor 68000, der in den Atari ST-Computern eingebaut ist, und natür¬
lich erst recht der 68030 des TT können 32-Bit-Zahlen spielend verarbeiten. Über vier
Milliarden verschiedene Zahlen sind also kein Problem für den Rechner. Nur leider

reicht auch diese unvorstellbar große Zahl manchmal nicht aus. Dazu ein Beispiel im
Dezimalsystem: Stellen Sie sich vor. Sie wollen dreimal 1/3 addieren. Sie nehmen sich
also Ihren Taschenrechner aus der Schublade und berechnen den Wert 1/3. Das Ergeb¬
nis lautet: 0,3333333. Nun rechnen Sie 0,3333333 +0,33333330,333333. Ergeb¬
nis: 0,9999999. Sonderbar: 3mal 1/3 ist doch 1. Woher kommt das?

Die Überschrift dieses Kapitels hat die Antwort schon vorweggenommen: Die bei je¬
der Rechnung vorkommenden Rundungsfehler sind die Crux. Die Zahl 1/3 ist natür¬
lich nicht gleich dem vom Taschenrechner angezeigten Wert 0,3333333, sondern hat
noch sehr viel mehr (unendlich viele) Stellen hinter dem Komma. Nur: Diese werden
weggerundet, weil der Taschenrechner nur auf 8Stellen Genauigkeit arbeitet. (Falls Ihr
Taschenrechner doch den Wert 1anzeigt, liegt das daran, daß er intern noch mehr
Stellen berechnet, diese aber nicht anzeigt.) Während diese Rundungsdifferenzen
zunächst noch nicht stören, können sie sich später, bei der weiteren Verarbeitung des
Wertes durchaus bemerkbar machen (siehe oben). Der Fehler zwischen wahrem und
berechnetem Ergebnis beträgt in diesem Fall 1-0,9999999 =0,0000001 und ist noch
verkraftbar. Stellen Sie sich aber nun vor. Sie wollten dieses Ergebnis mit der Zahl
10.000.000 multiplizieren. Das Ergebnis ist klar: 9.999.999. Richtig wäre aber 10.000.
000. Nun beträgt der Fehler schon 1. Im Verlauf der weiteren Operationen wird der
Fehler in den allermeisten Fällen immer weiter zunehmen.

©

o

Abhilfe kann hier nur durch Verwendung von möglichst vielen Stellen geschaffen
werden. Würde Ihr Taschenrechner beispielsweise 10 statt 8Stellen verwenden, wäre
der Fehler 100 mal geringer (aber immer noch vorhanden). Ganz auszuschalten sind
Rundungsfehler prinzipiell nicht, solange das Programm einigermaßen schnell arbei¬
ten soll. Calamus verwendet deshalb intern ein sehr spezielles Zahlenformat, das mit
insgesamt 10 Stellen arbeitet. Um Rundungsfehler soweit wie möglich auszuschließen.

2
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wurden sämtliche Programmteile dahingehend optimiert, Operationen, bei denen Feh¬
ler entstehen können, nur wenn unbedingt nötig anzuwenden, ln diesen Fällen wird
außerdem darauf geachtet, daß die Zahlen Werte annehmen, bei denen die
Rundungsfehler sehr gering bleiben.

4.1.1.3 Speicher

Der Speicher ist sozusagen das Gedächtnis des Computers. Hier werden alle Daten
abgelegt, verarbeitet und aufbereitet. Der Speicher des Computers ist aufgeteilt wie
eine riesige Postfachanlage: Jeder Speicherplatz hat seine Nummer. Unter dieser Num¬
mer sind dann die Daten abgelegt. Die „Postfächer“ in Ihrem Computer heißen aller¬
dings Speicherzellen und sind recht klein: Pro Speicherzelle kann nur ein Byte abge¬
legt werden. Dafür haben Sie aber genug Speicherzellen: Im Mega ST 4(mit 4Mega¬
byte Hauptspeicher) gibt es etwas mehr als 4Millionen (genau 4.194.304) davon. Da
der Computer auf jede dieser Speicherzellen beliebig zugreifen kann, nennt man die¬
sen Speicher RAM (englisch: Random Access Memory), was auf deutsch ungefähr
heißt: Speicher mit beliebigem Zugriff. Ein Byte kann ein Buchstabe, ein Teil einer
Zahl oder eines Programms sein. Das ist dem Speicher selbst völlig egal -genauso,
wie es auch der Post egal ist, was in einem speziellen Postfach liegt. Ein Byte kann
zum Beispiel auch für 2Stellen einer Tblefonnummer stehen, ln diesem Fall hätten Sie
im Speicher eines Mega ST 4Platz für ungefähr 830.000 Telefonnummern. Wieviel Te¬
lefonnummern haben Sie im Gedächtnis?

5
J
O

(5)

Leider ist diese gigantische „Postfachanlage“ jedoch nicht besonders gesichert: So¬
bald Sie das Licht ausmachen, findet der große Postraub statt. Das sollte eine Um¬
schreibung dafür sein, daß die Daten im RAM nur so lange gehalten werden, wie
Strom vorhanden ist. Beim Abschalten des Rechners werden sämtliche Daten aus dem

RAM gelöscht. Aus diesem Grund arbeiten Sie mit (größtenteils noch) magnetischen
Datenspeichern, auf die Sie wie auf eine Tonbandkassette Daten aufnehmen können.
Tonbänder sind natürlich gegen Stromausfall immun, das gleiche gilt für alle anderen
magnetischen Datenträger wie Disketten, Fest- und Wechselplatten.

Ein Programm wie Calamus stößt aber auch bei 4MB RAM an die Grenzen des
Rechners: Bilder zum Beispiel benötigen sehr viel Speicherplatz, ein Graustufenbild
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von 5x5 cm, eingelesen mit 300 Punkten pro Zoll (Erläuterung siehe unten), braucht
schon alleine 360.000 Bytes Speicherplatz. Umfangreichere Dokumente können also
leicht mehrere Megabytes groß werden. Im RAM des Computers liegt jedoch nicht nur
das Dokument, sondern auch das Programm sowie externe Module Alles zusammen
kann also leicht die Grenze von 4MB (4.194.304 Bytes) -d.h. den Gesamtspeicher ei¬
nes Mega ST 4-sprengen.

Daher wurde ein neues Speicherkonzept in Calamus eingebaut: der sogenannte
virtuelle Speicher. Reicht das RAM nicht mehr aus, so wird es durch Speicherplatz
auf der Festplatte „erweitert“. Das ist jedoch nicht so einfach, wie es zunächst
klingt. Der Mikroprozessor kann nämlich mit diesem „Festplatten-RAM“ nichts an¬
fangen. Er kennt nur den tatsächlich vorhandenen Speicher. Die Lösung dieses Pro¬
blems kennen Sie von der täglichen Arbeit im Büro: Akten können Sie auch nur auf
Ihrem Schreibtisch bearbeiten, der bietet aber nur Platz für maximal vier Ordner. Die
anderen Ordner befinden sich im großen Regal. Falls Sie einen Vorgang bearbeiten
wollen, holen Sie sich auch zunächst die vier Ordner auf den Schreibtisch, in denen
die zuerst benötigten Informationen stehen. Falls Sie nun noch Akten aus einem
fünften Ordner benötigen, haben Sie nur eine Möglichkeit: Ein Ordner muß vom
Schreibtisch wieder ins Regal. Sicherlich werden Sie den Ordner nehmen, den Sie
am wenigsten benötigen. Aus dem Regal holen Sie sich dann den fünften Ordner
und bearbeiten ihn am Schreibtisch.

<p)

O

Ganz genauso arbeitet der virtuelle Speicher in Calamus: Die Festplatte ist das Regal,
der RAM-Speicher im Computer entspricht dem Schreibtisch. Ist kein Platz mehr im
RAM, so werden momentan nicht benötigte Teile auf Festplatte ausgelagert. Mit dieser
Methode können Ihre Dokumente theoretisch bis 4GB groß werden, praktisch ist die
Maximalgröße natürlich durch die Kapazität der Festplatte begrenzt. (Anmerkung:
Diese Größe hat natürlich nichts mit den Ausmaßen des Dokuments zu tun, sondern
viel mehr mit dessen Komplexität -mehr Elemente brauchen mehr Speicher.)

Welchen Haken das Ganze hat, können Sie sicherlich anhand der Analogie beurtei¬
len: Jeder Gang vom Schreibtisch zum Regal und umgekehrt kostet wertvolle Zeit.
Genauso auch das Speichern und Laden von Festplatte Je häufiger also die Festplatte
benutzt wird, umso langsamer gestaltet sich die Arbeit mit dem Programm. Bei der
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Programmierung wurde daher Wert darauf gelegt, die Anzahl dieser sogenannten
„Swap-Operationen“ zu minimieren. Das aufwendige dahinterstehende Konzept er¬
möglicht auch bei komplexen Dokumenten ein zügiges Arbeiten, trotzdem empfiehlt
sich bei deren Bearbeitung die Benutzung einer möglichst schnellen Festplatte. Disket¬
ten sind als virtuelle Speichermedien völlig ungeeignet: Erstens sind sie um den Faktor
20-60 langsamer als Festplatten, und außerdem fassen die 720 KB-Disketten des Atari
gerade 1/6 des Hauptspeichers eines Mega ST 4-viel zuwenig, um als virtueller Spei¬
cher zu dienen.

o

S
o
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Alles im Rahmen -die Layoutelemente von Calamus4.2.1.1

Das allem zugrundeliegende Gestaltungselement von Calamus ist der Rahmen. Was
solche Rahmen sind, wie sie erzeugt und bearbeitet werden, ist das Thema dieses
Kapitels.

Wie bei allen anderen Arbeiten bedarf es auch beim Layouten einer gewissen
Planung und Vorbereitung, damit das Ergebnis qualitativ akzeptabel ist. Beim Entwurf
eines Dokuments (egal ob Plakat, Zeitschrift oder Buch) ist es daher üblich, zunächst
in einem sogenannten Scribble den grundsätzlichen AUFBAU einer Seite zu definieren.
Ein solches Scribble könnte für eine Zeitschrift etwa so aussehen:

O

o

1Aa/^>SVAa lAA/O c\AAAa
<aAaaa I- -

IAAAAwV'»

Auch ohne zu wissen, was eigentlich auf die Seite gedruckt wird, können Sie sich
ein Bild vom späteren Aussehen machen: Eine Kopfzeile gibt eine kurze Orientierung
über den Text und wird von diesem durch eine Linie getrennt. Der Text selbst wüti
dreispaltig gedruckt, darin eingebettet ist ein Foto.

1
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In die im Scribble eingezeichneten Rechtecke werden später Tfexte oder Bilder einge¬
fügt. Im herkömmlichen Layout-Prozeß werden die Texte in Form von Satzfahnen und
Bilder in Form von Fotofilmen auf eine Trägerfolie aufgeklebt. Die Satzfahnen stam¬
men dabei aus einer meterlangen einspaltigen Folie, die so zerschnitten wird, daß die
Spalten gerade bis unten gefüllt sind.

Die Rechtecke, mit denen Sie im Scribble markiert haben, wo welche Elemente pla¬
ziert werden, heißen in der Welt der Desktop-Layouter „Rahmen“. Sie können Rahmen
am BUdschirm erzeugen, in der Größe verändern, verschieben, löschen und vieles
mehr. Natürlich können Sie Rahmen auch mit Inhalt füllen. Das eigentlich Neue am
„Desktop Publishing“ ist, daß Sie auch bereits gefüllte Rahmen verändern können und
diese Veränderung direkte Auswirkungen auf den Inhalt hat. Entscheiden Sie sich zum
Beispiel, einen Rahmen, in dem Text gedruckt wird (kurz Textrahmen), etwas schma¬
ler zu machen, so ist es klar, daß danach bei der gleichen Schriftgröße nicht mehr so-
viele Zeichen in eine Zeile passen. Calamus stellt daher bei der Größenänderung eines
Textrahmens den Text so um, daß er wieder vollständig im Rahmen liegt. Man spricht
auch von der Umformatierung des Textes. Ähnliches gilt für Bilder: Um ein Bild zu
vergrößern oder zu verkleinern, brauchen Sie nur den Rahmen, in dem das Bild liegt,
entsprechend zu vergrößern oder zu verkleinern -den Rest erledigt der Computer.

@

o

s

ln dieses Rahmenkonzept passen sich auch einige Gestaltungselemente ein, denen
man zunächst keinen Rahmencharakter zuordnet: Linien, Flächen und Seitenteile. Um
aber die Einheitlichkeit der Benutzerführung und der Programmierung im ganzen Pro¬
gramm zu gewährleisten, werden auch diese Objekte wie Rahmen behandelt.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Layout sind die Rahmen in Calamus typgebun¬
den: ln einen Textrahmen kann nur Text gefüllt werden, ein Bildrahmen nimmt nur
Bilder auf, ein Grafikrahmen schluckt keine anderen Daten als Grafiken. Dies scheint
auf den ersten Blick etwas hinderlich, da jedoch jede Art von Element auf eine andere
Art bearbeitet wird, ist diese Trennung sehr sinnvoll. Sechs Arten von Rahmen gibt es
insgesamt:

●Te x t r a h m e n

●Rastergrafikrahmen (Bildrahmen)

2
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Vektorgrafikrahmen (Grafikrahmen)
Linienrahmen
Rasterflächenrahmen
Rahmen für Seitenteile

Textrahmen können nur Text aufnehmen, den allerdings in allen Größen und For¬
men. Der darin enthaltene Text kann in Calamus so vielfältig bearbeitet werden, daß
diesem Bereich zwei eigene Module (Kal)itel 5.6, Text-Modul, und Kapitel 5.7,
Textstil-Modul) zugeordnet wurden.

Grafische Elemente können auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten im Computer
gespeichert werden: Als Raster- und als Vektorgrafiken. Auf den Unterschied wird im
folgenden Kapitel ausführlich eingegangen. Für jede dieser Grafikarten stellt Calamus
einen Rahmentyp zur Verfügung.

C 5
o

Die Inhalte von Text-, Rastergrafik- und Vektorgrafikrahmen können Sie „importie¬
ren“. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Texte oder Grafiken mit anderen Program¬
men zu erstellen und dann in Calamus-Rahmen einzusetzen. Dies entspricht dem Ein¬
kleben in eine Montageseite. Hier kann Sie Calamus jedoch ganz entscheidend unter¬
stützen: Beim Importieren von Text wird dieser automatisch umbrochen, und auch
die Aufteilung auf die Seiten erfolgt selbständig.

O

ln die drei anderen Rahmenarten können Sie keine Daten einiesen, diese werden
vollständig mit Calamus definiert. Ein Beispiel dazu: Nach dem „Aufziehen“ (Erzeugen)
eines Rasterflächenrahmens können Sie bestimmen, ob die darin enthaltene Fläche
rund, dreieckig, rechteckig mit abgerundeten Ecken sein oder eine von 15 anderen For¬
men besitzen soll. Farbe, Schattenwurf und Umrandung der Fläche können Sie ebenso
definieren. Ähnliches gilt für Linien- und Seitenteil-Rahmen.

Wie bereits oben angedeutet, ist mit einer Veränderung eines Rahmens meist auch
eine Änderung des Inhaltes verbunden. Wie diese Änderungen durchgeführt werden,
hängt jedoch ganz entscheidend von der Art des Rahmens ab. Dazu ein Beispiel: Wird
die Breite eines Textrahmens verringert, so ändert sich die Zeilenlänge Der gesamte
im Rahmen enthaltene Text muß also neu umbrochen werden. Geht der Text bis kurz
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vor das Ende des Rahmens, so paßt er nach dieser „Neuformatierung“ vielleicht nicht
mehr vollständig hinein, ln diesem Fall kann es notwendig sein, daß der überschüs¬
sige Tfext auf die nächste Seite oder in die nächste Spalte gedruckt wird. All diese Auf¬
gaben kann Calamus Ihnen abnehmen.

Nun die gleiche Situation bei einem Rastergrafikrahmen. Falls Sie diesen schmaler
machen, wird je nach Einstellung das darin enthaltene Bild entweder verkleinert oder
seitlich abgeschnitten. Hier hat es keinen Zweck, eine „Neuformatierung“ durchzufüh¬
ren und die fehlenden Teile unten anzufügen, wie das beim Textrahmen der Fall ist.

Sie können Rahmen auch komplett kopieren. Dieser Kopiervorgang ist vergleich¬
bar mit dem Kopieren und anschließendem Einkleben einer Satzfahne. In Calamus
haben Sie sogar noch die Möglichkeit, zwischen einer sogenannten „physischen“
und einer „virtuellen“ Kopie zu unterscheiden. Ausführlich wird dieser Unterschied
im Kapitel 5.5, Rabmeti-Moäul beschrieben. Hier sei nur kurz angemerkt, daß bei
einer virtuellen Kopie alle späteren Änderungen im Original auch in der Kopie
durchgeführt werden.

@
o

o

Zusätzlich können Sie mehrere Rahmen zu einer Gruppe zusammenfassen. Stellen
Sie sich das so vor, als würden Sie die entsprechenden Satzfahnen auf eine Folie zu¬
sammenkleben und somit eine neue, größere Satzfahne erhalten. So, wie Sie auch
diese „Super-Satzfahne“ mit anderen „Super-Satzfahnen“ zu einer „Super-Super-Satz-
fahne“ kombinieren können, haben Sie auch in Calamus die Möglichkeit, Rahmen¬
gruppen nochmals zu gruppieren. Vorteil dabei: Sie können die Rahmengruppen auch
wieder auflösen, eine „Super-Satzfahne“ also wieder in ihre Bestandteile zerlegen. Im
herkömmlichen Layout-Verfahren ist das recht umständlich, in Calamus genügt ein
Knopfdruck.

Dies zum grundsätzlichen Verständnis des Rahmenkonzepts in Calamus. Wie einfach
sich die Arbeit mit diesem Konzept gestaltet, haben Sie ja im Tutorial-Teil bereits er¬
lebt. Genauere Informationen, wie die einzelnen Rahmenfunktionen bedient werden,
finden Sie im Kapitel 5.5, Rahmen-Modul, das sich speziell mit dem Rahmen-Modul
beschäftigt.
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4.3

Käsekästchen versus Zeichenbrett:4.3.1.1

Der große Unterschied zwischen Raster- und Vektorgrafik
Bereits im Kapitel 4.1. wurde erläutert, daß ein Computer (jedenfalls die heutigen Di¬

gitalrechner) eigentlich nur zwei Informationen speichert: Strom an bzw. Strom aus.
ln dieses Konzept müssen alle mit dem Computer zu verarbeitenden Daten eingepaßt
werden. Während Sie auf einem Farbmonitor zwar Farben und Graustufen erzeugen
können, wird dies spätestens bei der Ausgabe auf dem Drucker unmöglich. Hier ste¬
hen Sie wieder vor der harten Alternative „Schwarz oder Weiß“. (Anmerkung: Farb¬
drucker, die auch „grau“ drucken können, erreichen dies durch Druck eines
„Schwarzmusters“ Das kann Calamus auch, dazu aber später mehr.) Die meisten
heute benutzten Drucker und Bildschirme arbeiten in iigendeiner Form nach dem Ma¬
trix-Verfahren, bei dem eine Figur in ein Gilterraster zerlegt wird. Sehen Sie sich bitte
dazu die untenstehende Abbildung an:

o

■ ■
o

©

Als Beispiel soll ein Ring auf dem Bildschirm dargestellt werden. Das erste Bild zeigt
den eigentlichen Ring, so wie er als Objekt vorliegt. Im zweiten Bild ist über diesen
Ring ein Gitterraster gelegt. Dieses Gitterraster soll einen Teil des Bildschirms (oder
Druckers) darstellen. Der kann nämlich nur „ganze“ Rasterpunkte darstellen. Die Auf¬
gabe lautet also, den Ring in dieses Gitterraster „einzupassen“. Die Strategie ist einfach:
Alle Rasterpunkte, die mehr als halb gefüllt sind, werden ganz ausgemalt, die anderen
werden vollständig geleert. So entsteht der im dritten Bild zu sehende aufgerasterte
Ring.

1
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Die Lösung des Problems ist zumindest theoretisch ganz einfach: Das Raster wird
verkleinert, damit werden die Stufen kleiner. Der oben dargestellte Ring sähe bei einer
Halbierung des Rasters so aus:

Das sieht schon wesentlich besser aus. Leider hat dieses Verfahren den Nachteil, daß
es recht viel Speicherplatz benötigt: Bei einer Halbierung des Rasters vervierfacht sich
der Speicherbedarf. Eine Drittelung des Rasters braucht schon neunmal so viel Spei¬
cher, wird das Raster um den Faktor 10 verkleinert, wächst der Speicherbedarf um den
Faktor 100.

©

<r>

Heute sind jedoch Bildschirmauflösungen von 1.280 x960 Rasterpunkten (Pixel) auf
Großmonitoren kein Problem mehr. Laserdrucker zerlegen ein DIN A4-Blatt in 3-300 x
2.400 Pixel, Satzbelichter gar in ca. 30.000 x21.000, das entspricht einem Speicherbe¬
darf von ungefähr 72 Megabyte!

Die Qualität der Ausgabe wird also ganz entscheidend von der Feinheit des Ausga¬
berasters beeinflußt. Bei hochqualitativen Ausgabegeräten wächst der Speicherplatz für
die darzustellende Information jedoch so weit, daß es unmöglich ist, diese pixelweise
zu speichern und zu bearbeiten.

2
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Rastergrafiken haben jedoch noch andere Nachteile: Stellen Sie sich vor, Sie bearbei¬
ten den oben daigestellten Ring mit einem Rasteigrafik-Programm. Sie möchten diesen
Ring nun in beiden Richtungen um die Hälfte verkleinern. Wenn Sie das tun, sieht Ihr
Eî ebnis danach so aus:

i ü
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ i

Der kleinere Ring wird in das gleiche Raster wie vorher eingepaßt und erinnert von
der Form nun kaum noch an einen Ring. Soll dieser kleine Ring nun wieder auf die
ursprüngliche Größe zurückvergrößert werden, entsteht ein Problem: Da nur die In¬
formation „Pixel schwarz“ oder „Pixel weiß“ gespeichert wird, werden diese Pixel
beim Vergrößern nun doppelt so groß, und das daraus entstehende „Objekt“ erinnert
nur noch sehr entfernt an den Ausgangs-Ring.

o

Auch hier könnte der Effekt mit einem feineren Raster geringer ausfallen, das Pro¬
blem bliebe jedoch das gleiche: Beim Vergrößern von Objekten wird das entstehende
Raster gröber. Außerdem steigt der benötigte Speicherplatz quadratisch an.

Die Lösung liegt in einem anderen Konzept: Anstatt die aufgerasterten Objekte abzu¬
speichern, merkt man sich nur die Position und die Art des Objektes. Die Aufrasterung
selbst erfolgt erst beim eigentlichen Zeichenvorgang.

Dazu wieder das Beispiel: Der Ring setzt sich zusammen aus einem schwarzen Kreis
mit einem „Loch“ darin. Dieses Loch wird gespeichert als ein mit dem schwarzen
Kreis konzentrischer weißer Kreis mit kleinerem Durchmesser. Ein Kreis wird also in

diesem Fall abgespeichert, indem die Position, der Durchmesser und die Farbe des
Kreises abgelegt werden.
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Soll nun der Ring auf dem Bildschirm angezeigt werden, so zeichnet der Computer
zunächst einen schwarzen Kreis, dann einen weißen. Die Umsetzung auf das Bild¬
schirm-Raster erfolgt dabei erst beim Zeichnen, intern gespeichert ist sie nicht. Daher
kann der gleiche Ring auch auf einem Gerät mit einem feineren Raster (Laserdrucker
oder Satzbelichter) mit der entsprechenden vollen Auflösung des Gerätes gezeichnet
werden:

o

Zu Recht fragen Sie sich, warum dieser Weg nicht gleich beschritten wurde Das liegt
daran, daß dieses Verfahren deutlich mehr Rechenaufwand erfordert als das (für den
Computer) einfache Hin- und Herschieben von Bits. Denn die Umsetzung auf die Ra¬
stergrafik muß ja bei JEDEM Neuzeichnen erfolgen. Erst mit modernen und leistungs¬
fähigen Computern wurde diese Art der Grafikverarbeitung, die man „Vektorgrafik“
nennt, überhaupt möglich. Ganz so tragisch ist das allerdings nicht, denn die aus der
Vektorgrafik berechnete Rastergrafik kann ja zwischengespeichert werden, so daß sie
beim nächsten Mal nicht wieder berechnet werden muß. Man spricht in diesem Fall
vom sogenannten „Cache-Speicher“. Das alte Prinzip „entweder speicherintensiv oder
langsam“ gilt also auch hier.

Vektorgrafiken bestehen also nicht mehr aus schwarzen oder weißen Pixeln, son¬
dern aus Objekten wie Kreisen, Linien oder Rechtecken. Im Gegensatz zur Rastergrafik
können Sie diese Objekte nachträglich verändern, zum Beispiel verkleinern oder ver¬
größern, ohne daß dies einen Qualitätsverlust mit sich bringt. Sogar bei der späteren
Ausgabe auf Laserdrucker oder Satzbelichter bleiben die Objekte die gleichen, nur die
Auflösung wird feiner.
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Neben der höheren Anforderung an die Rechenleistung haben Vektorgrafiken jedoch
noch einen weiteren Nachteil: Während Sie bei Rastergrafiken jede beliebige Form er¬
zeugen können, sind Sie bei Vektorgrafiken an die vordefinierten Objekte gebunden.
Zwar können Sie mit Linien, Kreisen, Rechtecken und einigen anderen Objekten
durchaus interessante Grafiken erzeugen, Fotos zum Beispiel können Sie jedoch mit ei¬
ner Vektorgrafik nicht darstellen.

Dafür hat die Vektorgrafik gegenüber der Rastergrafik jedoch einen anderen, sehr
entscheidenden Vorteil: Sie kann wiederum ohne Qualitätsverlust beliebig gedreht wer¬
den. Warum dies bei der Rastergrafik nicht möglich ist, sehen Sie, wenn Sie zwei Ra¬
ster gegeneinander verdrehen:

kA-

O

Sie sehen, daß es nach dem Drehen nicht mehr möglich ist, einen Rasterpunkt der
gedrehten Grafik auf genau einem Rasterpunkt des Bildschirm-Rasters abzubilden.
Während das Ergebnis bei Strichzeichnungen noch erträglich ist, werden Fotos bei ver¬
schiedenen Drehwinkeln so verzerrt, daß man nicht mehr von einer guten Qualität
sprechen kann. Hinzu kommt der bekannte Moire-Effekt, den Sie von Ihren Gardinen
zu Hause kennen: Wenn zwei nicht exakt identische Gitter übereinander liegen, gibt es
an einigen Stellen „helle“ und an anderen Stellen „dunkle“ Bereiche

Sowohl Raster- als auch Vektorgrafiken haben also ihre Vor- und Nachteile: Raster¬
grafiken können mit einem Scanner direkt eingelesen werden und erlauben beliebige
Formen. Drehen und vergrößern lassen sie sich jedoch nur schlecht. Ihr Hauptanwen¬
dungsgebiet ist daher die Wiedergabe von Fotos. Vektorgrafiken eignen sich hervorra-
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a
gend für schematische Zeichnungen. Mit geeigneten Zusatzprogrammen kann auch
eine eingescannte Grafik in Vektorform gebracht werden. Vektorgrafiken lassen sich
beliebig vergrößern, verkleinern und drehen. Die Berechnung einer Vektorgrafik ist je¬
doch aufwendiger als die einer Rastergrafik, und die Gestaltungsfreiheit ist hier nicht
ganz so groß.

O

C D
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4.4.1.1 Und wo kommen die kleinen Buchstaben her?

Grundsätzliches zur Zeichenerzeugung

Im vorigen Kapitel wurde der Unterschied zwischen Raster- und Vektorgrafik recht
ausführlich beleuchtet. In diesem Kapitel soll das gleiche nochmal für die Erzeugung
der Zeichen geschehen.

Calamus stellt wie alle Desktop-Publishing-Systeme den Anspruch, Text in hoher
Qualität darzustellen. Der Anwender soll dabei das Dokument am Bildschirm mög¬
lichst genau so sehen, wie es später ausgedruckt wird. Leider ist das meist nicht so
einfach, wie es klingt. Da nämlich der Atari-Bildschirm eine Auflösung von 640 x400
Punkten auf einer Fläche von ca. 21 cm x12,7 cm darstellen soll, der Laserdrucker je¬
doch auf der gleichen Fläche 2480 x1500 Punkte unterbringt, stimmt die Auflösung
(die „Feinheit“ des Rasters) von Bildschirm und Drucker nicht überein. Würde die auf
dem Bildschirm daigestellte „Rastergrafik“ im Maßstab 1:1 auf den Drucker übertragen,
so wäre (bei gleicher Größe) das Druckbild ca. 15mal gröber, als es der Drucker zu lei¬
sten vermag. Auf dem Satzbelichter ist das Ergebnis entsprechend noch schlechter. Das
liegt daran, daß die Pixel auf dem Bildschirm wesentlich größer sind, als die auf dem
Laserdrucker. Bei Satzmaschinen ist die Differenz noch krasser.

C D

Die Auflösung des Bildschirms ist also wesentlich geringer als die des Druckers. Die
Buchstaben, die ja letztendlich nichts anderes sind als eine kleine Grafik, werden so¬
mit auf den verschiedenen Geräten in verschiedenen Auflösungen wiedergegeben. Hier
trifft genau das im letzten Kapitel über Raster- und Vektorgrafiken Gesagte zu: Raster¬
grafiken lassen sich nur sehr schlecht vergrößern und verkleinern, es kommt dabei zu
den unschönen Treppenmustern und Rundungsfehlern (siehe Kapitel 4.3). Wollte man
also mit den (schnellen) Rasterzeichensätzen arbeiten, brauchte man für jede Schriftart
und jede nur denkbare Auflösung einen eigenen Rasterzeichensatz, also eine abgespei¬
cherte Rastergrafik aller möglichen Zeichen.

Dies erfordert natürlich einen enormen Speicherplatzaufwand. So benötigt eine 1,2
cm hohe Schrift für einen Laserdrucker bei maximaler Qualität ca. 300 KB Speicher.
Will man möglichst viele Schriften in mögiichst vielen Größen zur Verfügung haben,
kommt man mit Rasterzeichensätzen bald nicht mehr weiter.

1
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Die Alternative liegt auf der Hand: Wenn die Zeichen nicht mehr als Pixelsamm¬
lung, sondern als Objekte, die aus Linien und Bögen bestehen, gespeichert werden,
sind sie wie Vektorgrafiken beliebig vergrößerbar. Außerdem können diese „Vektor¬
zeichensätze“ (engl. Vektorfonts) im Gegensatz zu ihren Kollegen aus der Rasterwelt
beliebig gedreht werden. Leider gelten jedoch die Nachteile von Vektorgrafiken ana¬
log: Die Berechnung eines solchen Zeichens dauert deutlich länger als die eines Ra¬
sterzeichens. Der im Atari ST eingebaute Mikroprozessor 68000 ist zwar schon einer
von der flotten Sorte, mehr als 20 bis 30 Zeichen pro Sekunde schafft er aber auch
nicht. Hier helfen wieder die im letzten Kapitel kurz angesprochenen Cache-Spei¬
cher, die eine einmal aus einer Vektorgrafik berechnete Rastergrafik Zwischenspei¬
chern und bei Bedarf schnell zur Verfügung stellen können. Zur Erzeugung eines
Zeichens wird also zunächst im Cache-Speicher nachgesehen, ob es dort bereits als
fertige Rastergrafik gespeichert ist. Wenn ja, wird diese Rastergrafik übernommen,
wenn nicht, wird aus den vorliegenden Vektorinformationen die Rastergrafik be¬
rechnet und in den Cache übernommen.

@

s

Wichtig (und eines der wesentlichen neuen Konzepte von Calamus) ist dabei, daß
für ALLE Ausgabegeräte (Bildschirm, Drucker, Satzbelichter) DIESELBEN Vektorzeichen¬
sätze benutzt werden. Das klingt zwar selbstverständlich, ist es aber keineswegs. „Her¬
kömmliche“ DTP-Programme benutzen nämlich für die Ausgabe auf Bildschirm und
Matrixdrucker Rasterzeichensätze, während Laserdrucker und Satzbelichter über Vek¬
torfonts angesprochen werden. Diese Vektorzeichensätze sind wiederum nicht im
Computer, sondern im Drucker oder Belichter gespeichert. Da die Zeichensätze nicht
bis ins letzte Detail genormt sind, kann dies im Endeffekt zu Inkonsistenzen zwischen
Ergebnis am Bildschirm und Ausdruck führen.

Der Grund dafür liegt darin, daß beim Arbeiten am Bildschirm die Zeichen ja
wesentlich öfter erzeugt werden müssen als beim Ausdruck. Außerdem waren in
der Vergangenheit die Rechner einfach noch nicht schnell genug, um mit direkt
berechneten Vektorzeichensätzen zu arbeiten. Hinzu kommt, daß bei hochauflösen¬
den Ausgabegeräten die Datenübertragung über die normalen Schnittstellen einfach
zu lange dauern würde: Eine komplette D1N-A4-Seite über die Centronics-Schnitt-
stelle zum Satzbelichter zu schicken, würde bei 2540x2540 dpi zwischen 3und 30
Stunden dauern.

2
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Daher werden Text und Grafiken des Dokuments in eine sogenannte „Seitenbe¬
schreibungssprache“ verpackt. Im Prinzip ist das eine Programmiersprache, bei der na¬
hezu sämtliche Text-Attribute über Befehle manipuliert werden können. So, wie Sie
dem DTP-System sagen: „Schreibe den Tfext aaa im Zeichensatz bbb in der Größe C,
fett und doppelt unterstrichen an die Position d“, so sagt der Computer genau das bei
der Ausgabe dem Drucker. Wie der Drucker (oder Satzbelichter) dann daraus eine Ra¬
stergrafik macht, ist dem DTP-Rechner egal. Das Ausgabegerät verfügt bei diesem Ver¬
fahren also über eigene Zeichensätze, die dann natürlich als Vektorfonts vorhanden
sind. Das heißt aber auch, daß dort nochmal ein eigener Computer, der sogenannte
„Raster Image Processor“, kurz RIP, vorhanden sein muß. Nach dem oben Gesagten ist
es verständlich, daß der RIP meistens leistungsfähiger als der DTP-Computer sein muß
-insbesondere bei hochauflösenden Satzbelichtern. Leistung hat jedoch Ihren Preis,
so daß oftmals die Kosten eines RIPs die des eigentlichen DTP-Systems übersteigen.

Die am meisten verwendete Seitenbeschreibungssprache für Desktop-Publishing-Sy-
steme heißt „PostScript“, und viele Laserdrucker und Satzbelichter werden mit Post-
script-RIP geliefert. Leider gibt es jedoch für Rechner der kleineren Leistungsklasse
keine schnellen Bildschirm-Postscript-Versionen, so daß dort immer noch Rasterzei¬
chensätze verwendet werden müssen.

C D

O

Der neue Weg, den Calamus geht, kommt ohne RIP aus. Stattdessen verwendet Cala¬
mus das Prinzip des sogenannten ,.Soft-Rippings“, bei dem alle verwendeten Zeichen¬
sätze in allen Auflösungen und Größen im DTP-Computer erzeugt werden. Nur so
kann das Prinzip des WYSIWYGs konsequent verwirklicht werden, denn Differenzen
zwischen zwei Versionen eines Zeichensatzes können gar nicht erst auftreten. Neben¬
bei bringt die Hardware des Atari-Computers eine schnelle Schnittstelle (den DMA-Port)
mit, so daß auch die 75 MB, die eine DIN-A4-Seite als Rastergrafik bei 2540x2540 dpi
beansprucht, relativ schnell übertragen werden können. Intern verwendet Calamus
also auch eine Seitenbeschreibungssprache, nach außen ist diese Art der Kommunika¬
tion aber gar nicht nötig, denn Calamus kann alle Ausgabegeräte auf unterster Ebene
ansieuern. Natürlich können Calamus-Dokumente auch auf Geräten mit RIPs ausgege¬
ben werden, diese werden dann aber nicht zur Aufbereitung des Textes benutzt, son¬
dern dienen lediglich noch dazu, die von Calamus übertragenen fertigen Grafik-Infor¬
mationen auszugeben.
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4.5.1.1 Gruppenbild mit Dame -
Bildverarbeitung im Computer

Ein Druckerzeugnis lebt nicht vom Text allein. Keine Zeitung, keine Dokumentation
kommt heute noch ohne Bilder im Text aus. Was im Eî ebnis so einfach wirkt, ist je¬
doch das Resultat eines aufwendigen technischen Prozesses. Der Einfachheit halber be¬
schränkt sich dieses Kapitel auf die Reproduktion von Schwarzweiß-Bildern. Farbvor-
lagen werden im nächsten Kapitel behandelt.

Zunächst das Problem: Ein Foto (das soll in diesem und den folgenden Fällen immer
als Beispiel dienen) besteht aus mehr oder weniger hellen Stellen. Die Druckmaschine
kann jedoch (wie jeder Computer-Drucker) nur entweder schwarze oder weiße Pixel
drucken. Die einfachste Lösung wäre sicherlich, an den Stellen, wo das Bild dunkler
als „Mittelgrau“ ist, ein schwarzes Pixel zu drucken und an allen anderen Stellen das
Papier weiß zu lassen. Das Ergebnis kennen Sie, wenn Sie schon mal ein Bild auf ei¬
nen Fotokopierer gelegt haben: Extrem harte Kontraste, von den ursprünglichen Ver¬
läufen ist nichts mehr zu erkennen.

C!>
O

O

Das ist also nicht der richtige Weg. Wie funktioniert die Wiedergabe von Fotos
dann? Die Antwort erhalten Sie, wenn Sie sich einmal mit einer Lupe ein Foto in Ihrer
Tageszeitung ansehen. Sic sehen dort, daß sich das Bild aus verschieden großen Punk¬
ten zusamraensetzt, die wiederum in ein Raster eingepaßt sind. Je größer der Punkt,
desto mehr Schwarz und entsprechend weniger Weiß wird an dieser Stelle gedruckt.
Somit erscheint die Stelle dunkler als andere, bei denen die Punkte kleiner sind.

Dies geschieht dadurch, daß das Foto durch eine RasterfoUe hindurch „fotokopiert“
wird. Diese Rasterfolie enthält genau das Punktraster, das nachher im gedruckten Bild
zu sehen ist. Der Trick liegt darin, daß die Punkte nicht zu 100% schwarz sind, son¬
dern einen Teil der Bildinformation durchscheinen lassen. Außerdem sind sie auch

nicht scharf begrenzt, sondern werden nach außen immer durchsichtiger. Im Endef¬
fekt sieht das dann so aus:

1
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Wird diese Folie dann über ein Bild gelegt, so werden einige Bereiche (dort wo die
schwarzen Punkte auf der Folie sind) noch dunkler als vorher, andere Bereiche werden
etwas abgedunkelt (die Übergänge zwischen Schwarz und Weiß der Rasterfolie), und
andere schließlich bleiben so wie im Original. Die Intensität („Schwärze“) des Bildes
wird also mit der Rasterfolie „moduliert“. Was nun folgt, ist der gleiche Vorgang wie
beim Fotokopieren: An den Stellen, an denen die Intensität mehr als 50% beträgt, wird
das Resultat schwarz, an den anderen Stellen wird nichts gedruckt. Das ist schon das
ganze Geheimnis. An einem Testbild soll das ganze nochmal konkret gezeigt werden:

O

Sie sehen das Original, das Original mit überlagerter Rasterfolie und schließlich das
Resultat. Die bei der praktischen Arbeit verwendeten Raster sind natürlich wesentlich
kleiner, so daß das Bild später feiner wirkt.

Soviel zum Prinzip. Was bei herkömmlicher Satztechnik mit Reprokamera und Ra¬
sterfolien geschieht, passiert bei DTP natürlich voll digital. Ist das Bild einmal mit In-
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tensitätsinformationen im Computer gespeichert, können Sie beliebige Raster zur Bear¬
beitung und Ausgabe verwenden. Die Wahl des Rasters beeinflußt übrigens ganz ent¬
scheidend die Qualität des Ausdrucks. So gibt es Raster, bei denen die Punkte keine
Kreis-, sondern eine Ellipsen-, Rechteck- oder Dreiecksform besitzen. Andere Raster
ordnen die Punkte nicht in regelmäßiger Form an, sondern ziemlich kreuz und quer.

An dieser Stelle müssen noch einmal einige Begriffe geklärt werden: Ein RasterPIXEL
ist die kleinste Informationseinheit, die vom Computer zum Bildschirm, Drucker oder
Satzbelichter geschickt wird. Ein solches Pixel ist bei der Ausgabe in der Regel entwe¬
der schwarz oder weiß. Das Raster besteht im Rechner jedoch aus RasterPUNKTEN, die
sich jeweils aus mehreren Rasterpixeln zusammensetzen. So besteht ein 3x3-Raster-
punkt aus jeweils drei Rasterpixeln in horizontaler und vertikaler Richtung. Dies ergibt
insgesamt zehn mögliche Graustufen, denn im Rasterpunkt können null bis neun Ra¬
sterpixel schwarz sein. Zehn Graustufen sind jedoch etwas wenig, um Grauverläufe
wiederzugeben, bei einem 4x4-Raster gibt es schon 17 davon, ein 5x5-Raster bietet
schließlich 26 Graustufen.O

<5)

Sie sehen daraus, daß eine Erhöhung der Anzahl der Graustufen die Feinheit des Ra¬
sters vermindert. Oder andersherum: Wollen Sie eine feine Auflösung auch bei Bildern
erreichen, so muß das Ausgabegerät eine noch sehr viel höhere Auflösung besitzen, ln
der Praxis begnügt man sich mit Rastern, die 60 (Illustrierte) oder 30 (Zeitungen) Ra¬
sterpunkte pro cm abbilden. Bei dieser Auflösung kann allerdings ein Laserdrucker
nur noch ein 4x4-Raster abbilden (bei 30 Punkten/cm), somit ist die Anzahl der
Graustufen auf 17 beschränkt.

Beim Satzbelichter sind diese Daten wesentlich unkritischer: Bei einer Pixelauflö¬

sung von 1.000 Pbcel/mm (2.540 dpi) entspricht ein Raster mit 60 Punkten/cm l6xl6
Pixeln und erlaubt somit die Wiedergabe von 257 Graustufen.

Ein wichtiges Problem liegt allerdings im oben lapidar erwähnten Halbsatz „Ist das
Bild einmal mit Intensitätsinformationen im Computer gespeichert...“, denn irgendwie
muß ein Foto schließlich in den Rechner kommen. Die dazu notwendigen Geräte
heißen „Scanner“, was auf deutsch „Abtaster“ bedeutet. Ein Scanner ist nichts anderes
als ein „halber Fotokopierer“ Eine Vorlage wird abgetastet (daher der Name) und die
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Intensität jeder Stelle in den Computer übertragen. Auch hier spielt natürlich die Auf¬
lösung eine wichtige Rolle Scanner, mit denen man sinnvoll arbeiten kann, haben
eine Auflösung von mindestens 300 dpi und liefern 256 verschiedene Graustufen. Ein
Laserdrucker, der ebenfalls mit 300 dpi arbeitet, kann jedes Pixel entweder schwarz
oder weiß darstellen (1 Bit), der Scanner liefert aber zum Beispiel eine 8-Bit-Helligkeits-
information (256 Graustufen). Das bedeutet, daß der Scanner 8mal soviel Daten zum
Rechner übertragen muß wie der Rechner zum Laserdrucker. Eine komplett „einge¬
scannte“ D1N-A4-Seite würde also 8MB Speicher belegen. Sie können daher viel Spei¬
cherplatz (und Zeit -8MB wollen erstmal übertragen sein) sparen, wenn Sie nur den
wirklich benötigten Teil einer Seite scannen.

Mit Intensitätsinformationen abgespeicherte Bilder -im folgenden als Graustufenbil¬
der bezeichnet -belegen also recht viel Speicherplatz. Sinnvoll ist die Abspeicherung
von Graustufen aber nur bei Bildern, die diese auch benutzen. Strichzeichnungen zum
Beispiel benötigen keine Graustufen, hier reicht eine einfache Schwarzweiß-Informati-
on. Der benötigte Speicherplatz eines solchen „Monochrom-Bildes“ beträgt nur 1/8 des
Speicherplatzes eines Graustufenbildes in derselben Größe und Auflösung.

@

O
c n

Calamus unterstützt daher zwei Arten von Rastergrafiken: Monochrombilder und
Graustufenbilder. Sie können Monochrombilder jedoch in Graustufenbilder umwan¬
deln und umgekehrt. Im ersten Fall versucht Calamus dabei, die Graustufen aus dem
an sich schwarzweißen Bild zu rekonstruieren. Umgekehrt können Sie auch ein
Graustufenbild in ein Monochrombild umwandeln. Dabei gehen allerdings sämtliche
Intensitätsinformationen verloren. Außerdem wird die Rasterung entsprechend der
momentan eingestellten Bildschirmauflösung durchgeführt. Dadurch kann das Bild
zwar im folgenden sehr schnell dargestellt werden (weil die rechenintensive Rasterung
bereits durchgeführt ist), nachträgliche Änderungen -selbst Vergrößerungen und Ver¬
kleinerungen -sind jedoch ohne Qualitätsverlust nicht mehr möglich.

Zurück zu den Graustufenbildem: Wichtig beim Einscannen ist, daß die volle Inten¬
sitätsauflösung des Scanners ausgenutzt wird. Falls die im Computer vorhandenen
Bilddaten nur l6 von 256 Graustufen ausnutzen, können später auch nur l6 Graustu¬
fen gedruckt werden, selbst wenn ein lOxlO-Raster theoretisch 101 Graustufen ermögli¬
chen würde Die umgekehrte Richtung ist aber sehr wohl möglich: Ein Bild, das mit
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256 Graustufen eingelesen wurde, kann leicht auf 17 Graustufen reduziert werden und
so in ein 4x4-Raster eingepaßt werden.

Hierbei und bei der Weiterverarbeitung des Bildes unterstützt Sie die im Kapitel 5.5,
Rabmen-Modul, Spezialfunktionen Rastergrafik beschriebene Funktion „Kennlinie“.
Damit können Sie den eingescannten Helligkeitswerten andere Werte bei der Ausgabe
zuordnen. So können Sie den Kontrast eines Bildes verstärken, die Helligkeit anheben
oder bestimmte Kontrastverläufe ändern. Aber: Bei all diesen Änderungen gehen
Graustufen verloren. Denn nur bei der l:l-Abbildung werden den 256 möglichen ver¬
schiedenen eingescannten Helligkeitsstufen auch alle 256 verschiedenen Druckinten¬
sitäten zugeordnet. Wird die Kennlinie geändert, so reduziert sich im allgemeinen die
Anzahl der verschiedenen Intensitäten beim Druck.

I
o

o

5



n
j



GRUItDüill/UCHE'i

M J

4.6

4.6.1.1 Jetzt wird’s bunt -Drucken in Farbe

Wie Sie vielleicht noch aus dem Physikunterricht wissen, kann man durch Mischen
der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau alle möglichen Farben (einschließlich Weiß)
erzeugen. Um sich dieses Grundprinzip noch einmal zu verdeutlichen, können Sie
einfach einmal die Bildröhre Ihres (Farb-)Femsehers aus der Nähe betrachten. Sie se¬
hen jeweils einen roten, einen grünen und einen blauen Punkt, wenn alle zusammen
leuchten, ergibt sich aus einiger Entfernung der Eindruck eines weißen Punktes.

Wird nun die Intensität des grünen und des blauen Lichtes etwas verringert, be¬
kommt das Weiß einen Rotstich. Fehlen Grün und Blau ganz, so ergibt sich natürlich
ein roter Punkt. Entsprechend können alle anderen Farben auch durch Mischung von
Rot, Grün und Blau in verschiedenen Intensitäten erzeugt werden.

Der Grund dafür liegt in der Funktionsweise des menschlichen Auges, das jede Farbe
in einen Rot-, Grün- und Blauanteil zerlegt, um diese erst im Gehirn wieder zu einem
Farbeindruck zusammenzusetzen. Der Trick ist nun, dem Auge diese Trennung abzu-
nehraen und gleich die drei Grundfarben „einzuspeisen“, die dann im Gehüm ebenfalls
wieder gemischt werden.

O

Daraus ergibt sich der sogenannte „Farbwürfel“, an dessen Ecken die Farben
Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau, Magenta, Cyan und Weiß liegen. Auf der Diagonale
von Schwarz nach Weiß, also dort, wo alle Grundfarben in jeweils gleichen Inten¬
sitäten gemischt werden, ergeben sich die Grautöne

Diese Methode der Farberzeugung (nach den Anfangsbuchstaben der Farben als das
RGB-System bezeichnet) ist zwar technisch einfach zu verarbeiten, aber wenig an¬
schaulich. Oder wüßten Sie auf Anhieb, wie Sie hiermit einen Beige-Ton einstellen?
Daher hat sich noch ein anderes System, das sogenannte IHS-System etabliert, bei
dem sich eine Farbe aus den drei Elementen Helligkeit (Intensity), Farbton (Hue) und
Sättigung (Saturation) zusammensetzt. Anschaulich wird das Ganze am normalen
Farbfernseher: Auch dort haben Sie Einstellmöglichkeiten für Helligkeit und Sättigung,
der Farbton läßt sich beim deutschen PAL-System nicht korrigieren, er ist prinzipbe¬
dingt immer richtig (ganz im Gegensatz zum in den USA verwendeten NTSC-System,
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weshalb letzteres auch als „Never the same color“ bezeichnet wird). Die Auswirkun¬
gen von Helligkeit und Farbsättigung können Sie durch Verstellen der Regler einfach
testen: Bei einer Helligkeitsänderung wird der Weißanteil des Bildes erhöht oder ver¬
mindert, man könnte im RGB-System davon sprechen, daß zu allen drei Grundfarben
der gleiche Wert addiert oder subtrahiert wird. Die Farbsättigung beeinflußt die Unter¬
schiede zwischen den drei Grundfarben: Wird bei einem leichten Rosa die Farbsätti¬
gung erhöht, so wandert es langsam in Richtung Rot, das heißt, die vorhandenen
grünen und blauen Anteile werden immer schwächer, während der Rotanteil noch
verstärkt wird. Umgekehrt werden die Farben bei Verminderung der Farbsättigung im¬
mer blasser, bis das Bild schließlich nur noch in Grautönen angezeigt wird (wie beim
Schwarzweißfernsehen). Der Farbton beeinflußt schließlich die Verteilung der Grund¬
farben an sich. Damit können Sie einstellen, ob Rot, Grün oder Blau stärker als die
anderen Farben sein soll. Nicht nur beim Fernseher, sondern bei allen selbstleuchten¬
den Quellen addiert sich das verschiedenfarbige Licht in der Helligkeit, dalier spricht
man von additiver Farbmischung.

@
o

Beim FarbDRUCK ist das jedoch genau umgekehrt: Lediglich ein Teil des eingefalle¬
nen Lichtes wird reflektiert, der Rest wird verschluckt und in Wärme umgesetzt (des¬
halb ist es in schwarzen Autos ohne Klimaanlage auch immer so warm). Das heißt,
daß ein roter Farbklecks die Grün- und Blauanteile, also 2/3 des einfallenden weißen
Lichts verschluckt. Werden also ein roter, ein grüner und ein blauer Punkt ganz dicht
zusammengedruckt, ergibt sich trotzdem kein Weiß, sondern nur Dunkelgrau.

Aber auch hier hilft man sich mit einem Trick: Das Papier als der Träger der Farbin¬
formationen ist schließlich weiß. Von diesem Weiß werden nun durch Aufträgen von
anderen Iwben die drei Grundfarben weggenommen. Rot kann man dadurch wegneh¬
men, daß man Grün und Blau passieren läßt. Grün und Blau gemischt ergeben Cyan.
Entsprechend kann man den grünen Farbton aus dem weißen Papier entfernen, in¬
dem man es mit der Farbe Magenta, die sich aus der Mischung von Rot und Blau er¬
gibt, bedruckt. Der blaue Farbanteil des weißen Papiers wird schließlich durch Über¬
drucken mit gelber Farbe entfernt. Diese Mischung bezeichnet man im Gegensatz zur
RGB- oder IHS-Mischung als subtraktive Farbmischung, weil die Gesamthelligkeit in je¬
dem Fall geringer wird. Das Mischsystem ist nach den englischen Anfangsbuchstaben
der Druckfarben (Cyan, Magenta, Yellow) als das CMY-System bekannt.
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Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch das CMYK-System erwähnt, auf
das wir später noch zurückkommen. Als vierte „Grundfarbe“ wird hier Schwarz be¬
nutzt, um den Bildkontrast zu verstärken, daher der Buchstabe „K“. Durch Übereinan¬
derdrucken von einigen drei Farben kann man also insgesamt acht Farben erzeugen
(Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan, Schwarz und Weiß). Alle anderen Farbtöne las¬
sen sich (theoretisch!) dadurch erreichen, daß die Intensität der Farben verändert
wird. Und genau da liegt wieder das Problem: Im letzten Kapitel wurde schon er¬
wähnt, daß Druckmaschinen die Intensität einer aufgetragenen Farbe eben nicht steu¬
ern können, entweder wird ein Punkt gedruckt oder nicht. Also müssen auch beim
Farbdruck zur Abstufung der Helligkeiten (hier der Helligkeiten der verschiedenen Far¬
ben) Raster verwendet werden. Die Auswahl dieser Raster muß jedoch sehr sorgfältig
geschehen und kann zur Sysiphus-Arbeit werden.

Leider genügen die drei Farben Cyan, Magenta und Gelb nicht, um wirklich alle Far¬
ben zu erzeugen. Denn selbst, wenn wirklich alle drei übereinander gedruckt werden,
ergibt sich kein Schwarz, sondern nur ein dunkles Braun. Schuld daran sind die Far¬
ben selbst, denn das Cyan, das Sie im Laden an der Ecke kaufen können, filtert kei¬
neswegs alles Rot aus dem einfallenden Licht heraus. Es ist einfach technisch nicht
möglich, Farben so herzustellen, daß sie ein optimales Spektralverhalten zeigen.
Hinzu kommt, daß Cyan zum Beispiel auch einen Teil des einfallenden blauen Lichts
verschluckt, während Gelb das nicht tut. Die Farben werden also in unterschiedlichen
Helligkeiten wiedergegeben.

C 9

O

©

Aus all diesen (und vielen anderen) Gründen wird eine vierte Druckfarbe hinzuge¬
nommen: Schwarz. Soll also eine farbige Seite gedruckt werden, so werden vier Aus¬
gabeseiten (Farbauszüge) gedruckt, für jede dieser vier Druckfarben eine Werden zu¬
sätzlich noch Schmuckfarben eingesetzt (das sind fertig vorliegende Druckfarben, zum
Beispiel Gold), kommt für jede Schmuckfarbe noch ein weiterer Auszug hinzu.

Das bedeutet natürlich Rechenaufwand: Jede vorkommende Farbe muß in einen
Gelb-, einen Magenta-, einen Cyan- und einen Schwarz-Anteil umgerechnet werden.
Dabei müssen die Fehler der Druckfarben korrigiert und die errechneten Werte ge¬
rastert werden -jeweils einmal pro Farbauszug.
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In diesem Kapitel konnte nur das grundsätzliche Prinzip des Farbdrucks angerissen
werden. Die tatsächlichen Verhältnisse zu schildern, würde den Rahmen dieser Ein¬
führung bei weitem sprengen.

Zum Schluß jedoch das wesentliche: Calamus beherrscht den Umgang mit Farben
auf allen Geräten. Schmuckfarben werden dabei ebenso unterstützt wie die Farbaus-

wahl in allen vier vorgestellten Farbsystemen. Mit dem zusätzlich erhältlichen Separa¬
tions-Modul können Sie schließlich auch Vierfarbdruck in Perfektion betreiben.



Kleine Schriftkunde für DTP-Anfänger.4.7.1.1

Die Anzahl der verfügbaren Schriften für Calamus wird ständig größer. Für den Ein¬
steiger wird damit die Wahl einer Schriftart allzu häufig zur Qual. Wenn Sie aber ei¬
nige der charakteristischen Merkmale kennen, wml auch für Sie bald jede Schrift ih¬
ren eigenen Charakter haben. Außerdem werden in diesem Kapitel einige Vokabeln aus
der Typografie erläutert.

Um über die Merkmale einer Schrift reden zu können, müssen erst einmal einige
Grundbegriffe definiert werden. Bitte werfen Sie dazu einen Blick auf das folgende Bild:

A

H

fi
C

3
B D

G

1Ser i f e
2 P u n z e n
3Grunds t r i ch
4F le isch

Eu.F Ober- und Mittellänge einer
Schrift gleicher Größe, aber
unterschiedlicher Mittellänge.

GUnterlänge
H U u r c h s c h u B

AKegelhöhe
ß W r s a l h ö h e

COberlänge
DMittellänge
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Die Begriffe im einzelnen:

Kegelhöhe
Die Kegelhöhe ist im wesentlichen die Höhe eines kompletten Bleisatzkegels, also

die maximal mögliche Höhe eines Buchstabens, incl. Unter- und Oberlängen, ln Wirk¬
lichkeit kommt noch ein kleiner Zwischenraum dazu, um auch die Punkte über dem
großen Ödrucken zu können.

Versalhöhe

Die Versalhöhe entspricht der Größe eines Großbuchstabens. Sie errechnet sich aus
der Kegelhöhe minus der Unterlänge

Basislinie

Die Basislinie ist die Grundlinie der Schrift, die Linie, die der Leser als unteren Rand
der Zeile empfindet. Buchstaben mit Unterlängen (q, y, p, jund g) werden auch unter¬
halb der Basislinie gedruckt.

@

Serifen

Serifen werden die kleinen Häkchen an den Enden der Buchstaben genannt. Ihnen
kommt eine wesentliche Bedeutung für die Lesbarkeit der Schrift zu. Serifen sind auch
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Schriften.

Fleisch

Das Fleisch ist alles das, was bei einem Bleikegel nicht gedruckt wurde, gewisser¬
maßen das Negativbild eines Buchstabens.

P u n z e n

Punzen werden die Löcher genannt, die bei Buchstaben wie a, e, g, qund so weiter
innerhalb des Buchstabens entstehen.

Durchschuß

Der Durchschuß schließlich ist der Abstand zwischen zwei Kegelhöhen, bestimmt
also den Zeilenabstand.
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Ausgerüstet mit den wichtigsten Grundbegriffen, können wir nun die verschiedenen
Schriften klassifizieren. Wir wollen dabei sechs Gruppen unterscheiden: Die Anti¬
qua-Schriften, serifenbetonte, serifenlose, dekorative, gebrochene und Schreibschriften.
Diese Einteilung ist sehr grob, denn viele neuere Schriften lassen sich nicht mehr ein¬
deutig in dieses Schema einordnen. Trotzdem hat sich dieses Schema bewährt und
kann zumindest Richtungen für die Schiiftauswahl weisen.

Antiqua Schriften
Genau genommen ist diese Bezeichnung nicht ganz korrekt. Denn eigentlich

stammt jede Schrift irgendwie von einer Antiqua ab. ln diesem Handbuch wollen wir
jedoch nur die Schriften dieser Gruppe so nennen.s

f
O

Die Antiqua-Schriften können nochmals unterteilt werden in Renaissance-, Barock-
und klassizistische Antiqua, das würde jedoch den Rahmen dieses Überblicks spren¬
gen. Antiqua-Schriften zeichnen sich durch eine gute Lesbarkeit aus, für die vor allem
die Serifen verantwortlich sind. Diese bilden nämüch den Übergang von einem Buch¬
staben zum nächsten, lassen Buchstaben zu Worten zusammenfließen. Die Serifen
sind dabei so ausgeprägt, daß sie diese Verbindung eher unbewußt bilden, ohne selbst
als Teil der Buchstaben ins Gewicht zu fallen. Antiqua-Schriften eignen sich daher be¬
sonders für große Mengen Text, der flüssig gelesen werden soll. Typische Anwendun¬
gen sind daher Bücher und Zeitschriftenartikel. Trotzdem hat jede Antiqua ihren eige¬
nen Charakter, eine gewisse Persönlichkeit.

©

S e r i f e n b e t o n t e S c h r i f t e n
Während bei den Antiqua-Schriften die Serifen deutlich feiner sind als die eigentli¬

chen Zeichen, gilt dies bei den serifenbetonten Schriften nicht: Es gibt fast keine oder
gar keine Unterschiede Dadurch lenken die Serifen von ihrer eigentlichen Funktion
ab: Sie dienen nicht mehr als Verbindung zwischen zwei Zeichen, sondern werden
Teil der Buchstaben selbst. Das ergibt eine straffe Linienführung, die Horizontale wird
hervorgehoben. AU dies geschieht jedoch auf Kosten der Lesbarkeit. Anwendungen
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finden sich daher meist im Bereich der großflächigen Überschriften (Headlines) oder
in sehr modern gestylten Zeitschriften.

Serifenlose Schrift
Die Schriften dieser Gruppe sind gekennzeichnet vom völligen Fehlen der Serifen.

Gleichzeitig sind alle Linien gleich stark, weswegen diese „Groteskschriften“, wie sie
früher genannt wurden, sehr konstruiert wirken. Serifenlose Schriften wirken nüch¬
terner, technischer und sind auch nicht so gut zu lesen wie ihre Vorfahren aus der
Antiqua-Gruppe. In der heutigen Zeit, wo es jedoch auf sachliche, klare Informationen
ankommt, werden serifenlose Schriften immer beliebter. Für kleine Textmengen ist das
auch durchaus vertretbar, da die Linienführung aber durch die fehlenden Serifen nicht
so klar ist, sollte ein größerer Durchschuß verwendet werden.

o

o

Del̂ orotiue Scl̂ riften
Alle Schriften, die sich durch individuelle oder freie Gestaltungsmerkmale auszeich¬

nen und nicht in eine der anderen Klassen eingeordnet werden können, werden als
dekorative Schriften bezeichnet. Dekorative Schriften sind sehr spezialisiert, und jede
Schrift spiegelt in irgendeiner Form ihre Entstehungszeit wider. Schriften dieser
Gruppe eignen sich eigentlich nur für recht spezielle Anwendungen in der Werbung,
auf Visitenkarten oder Einladungen.

Diese auch als „Fraktur“ bezeichneten Schriften sind die ältesten Schriften über¬
haupt. Sie stehen für Tradition und kulturelles Erbe Die bekanntesten Anwendungen
gebrochener Schriften finden wir in der Gastronomie

4
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Eigentlich sollte man meinen, Schreibschriften wären noch besser lesbar als Anti¬
qua-Schriften. Die vielen Verzierungen der Buchstaben lenken jedoch von deren ei¬
gentlichem Inhalt ab und zerstören die zusammengewachsenen Zeichen. Nichtsdesto¬
trotz haben Schreibschriften einen hohen Aufmerksamkeitswert und wirken sehr per¬
sönlich. Typische Anwendungen sind zum Beispiel Briefpapier und Visitenkarten. Für
den allgemeinen Fall sind diese Schriften wegen ihrer meist schlechten Lesbarkeit aber
ungeeignet.

Soviel zu den groben Unterteilungen der Schriften in Gruppen. Jede Schrift selbst
gibt es jedoch noch in mehreren Varianten. Alle Varianten einer Schrift werden als
Schriftfamilie bezeichnet. Die Variationsmöglichkeiten sind vielseitig und reichen von
unterschiedlichen Schriftstärken (Gewichten) über kursive und schräggestellte Varian¬
ten bis zur Veränderung der Laufweite (der Buchstabenbreite). Zusätzlich gibt es noch
Spezialeffekte wie umrandete oder schattierte Schriftvarianten.

£
C D

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Eine kursive Schrift ist grundsätzlich etwas an¬
deres als eine schräggestellte Das Wort „kursiv“ stammt vom mittellateinischen
„cursivus“, auf deutsch „laufend“. Eine solche laufende Schrift ist völlig anders aufgebaut
als die entsprechende normale Version. Die Zeichen sind wesentlich geschwungener, die
Schrift wirkt in der Tat so, als würde sie selbst laufen. 5c/2räggesfe/7te Schriften sind ge¬
genüber dem Original nach links oder rechts geneigt. Kursive Varianten gibt es meist nur
von Antiqua-Schriften, während schräggestellte Varianten meist bei serifenlosen Schrif¬
ten verwendet werden. Der Grund für die relativ häufig vorkommenden Verwechse¬
lungen liegt darin, daß im Englischen sowohl kursive als auch schräggestellte Schrif¬
ten als „Italic“-Varianten bezeichnet werden.

Die Schriftstärke (auch Gewicht genannt) kann von leicht bis extrafett variieren.
Da sich hier im Englischen und Deutschen verschiedene Bezeichnungen etabliert
haben, die fast gleichberechtigt verwendet werden, sollen diese kurz gegenüber ge¬
stellt werden:

5



Englisch Deutsch

light leicht

normal

kräftig
halbfett
dreiviertelfett

r o m a n

medium
bold

heavy
black fett
extra black extrafett

Schließlich kann auch noch die Laufweite einer Schrift variieren. Gemeint ist damit
die Breite eines Zeichens. Diese wird gegenüber der Originalversion meist verringert,
woraus sich die Schriftvarianten mit dem Zusatz „schmal“ (engl. „Condensed“) erge¬
ben. Noch schmalere Varianten werden dann als „eng“ (engl, „ultra Condensed“) be¬
zeichnet. Einige wenige Schriften sind auch in breiteren Versionen verfügbar, die dann
den Zusatz „breit“ oder „extended“ tragen.

O

o

o
3

Triumvirate Regular Condensed

Triumvirate Regular Normal

Triumvirate Regular Extended
Hinzu kommen noch Spezialeffekte wie umrandete oder schattierte Schriftversionen.

Grundsätzlich gilt aber für fast alle Varianten einer Schrift, daß es sich dabei um ei¬
gene Entwürfe handelt. Das folgende Beispiel zeigt auch, warum das so ist: Wenn Sie
mit Calamus die Laufweite einer Schrift verändern, ändert sich natürlich auch die
Dicke der senkrechten Linien eines Zeichens. Die horizontalen Linien behalten aber

ihre alte Stärke, so daß das Zeichen ungleichmäßig wirkt:

Garamond or ig ina l

6
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Garamond or ig inal
G a r a m o n d m o d i fi z i e r t

Entsprechendes gilt auch für Schriften, die mit Calamus schräggestellt werden. Die
professionell erstellten und bis ins Detail ausgearbeiteten Schriften sind also nicht nur
nach ästhetischen Gesichtspunkten jeder elektronisch erzeugten Variante überlegen.

Garamond or ig ina l
G a r a m o n d m o d i fi z i e r t

C 9
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Bedienung der Standardelemente
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit immer wiederkehren¬

den Bedienelementen von Calamus. Im folgenden wird dann nur
noch auf dieses Kapitel verwiesen. Dadurch kann die Beschreibung
in diesem Kapitel um so ausführlicher ausfallen, und die zigfache
Wiederholung des immer gleichen Sachverhalts wird vermieden. 5.1

Die Kopfzeile: Alles Wichtige auf einen Klick5.1.1.1

Die Kopfzeile ist sozusagen das Regiezentrum von Calamus. Von
hier aus haben Sie die am häufigsten benötigten Funktionen direkt
im Griff, erhalten Informationen über Lage und Größe von Rah¬
men und können wählen, mit welchem Calamus-Modul Sie arbei¬
ten wollen:

1 i i Q ü X; 3.54Q|dX:
9.BB4 dV;

1 B . B 9 4
7 . 7 4 7

O

I4

Q

[V] 1|V|

Sie sehen zunächst die Auswahlicons für maximal zehn Module

ln der Voreinstellung sind sieben davon bereits installiert:

B iOiBi i l
Damit Calamus aber nach drei geladenen Modulen mit seinem

Latein nicht am Ende ist, erscheinen nach dem Laden des dritten
Moduls zwei Pfeil-Icons, mit denen die Icons für die letzten fünf
Module nach links und rechts verschoben werden können. Die

fünf ersten Icons bleiben dabei stehen. Die sieben mitgelieferten
Module sind im Anschluß dokumentiert, jedes zusätzliche Modul
wird mit einer eigenen Beschreibung geliefert.

/ Ä \
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Darstellungsgrößen5.1.1.2

Die nächsten drei Icons dienen zur Einstellung der Darstellungs¬
größe

?:1

5.1
Mit dem linken wählen Sie dabei die Darstellung einer gesamten

Ausgabeseite an. Auf einem 12-Zoll-Bildschirm werden Sie dabei
aber wahrscheinlich nichts mehr lesen können, da die Buchstaben
auf ein oder zwei Bildschirmpixel schrumpfen.

Das zweite Icon ermöglicht die Darstellung im Maßstab 1:1. Das
bedeutet, daß die Ausmaße auf dem Bildschirm denen des späteren
Ausdrucks entsprechen. Wenn der Bildschirm richtig eingestellt ist,
können Sie tatsächlich mit dem Lineal auf der Bildröhre nachmes¬
sen. Die Anzeige einer kompletten Druckseite ist bei der H-Darstel-
lung nur noch auf Ganzseitenmonitoren möglich.

I M

@
O

o

C 3

Um Details darstellen zu können, die auch bei der hl-Darstel-
lung wegen der Auflösung des Monitors nicht sichtbar sind, oder
um das Ergebnis bis aufs Druckerpixel genau zu betrachten,
wählen Sie das dritte Icon. Mit einem der „vier“ folgenden Icons
können Sie diese Darstellungsgröße definieren.

? M

Ü I I Ä b S F ® Zwischen diesen drei Darstellungsgrößen (ganze Seite, 1:1 und ei¬
gene) können Sie auch umschalten, ohne die Icons anzuklicken.
Da diese Umschaltung nämlich recht häufig vorkommt, etwa um
„nur mal kurz“ einen bestimmten Tfeil der Seite zu vergrößern, be¬
steht die Möglichkeit, gleichzeitig den Bereich UND die gewünschte
Vergrößerung anzugeben. Dazu drücken Sie zunächst die [Con¬
trol]- oder die [Alternatej-Taste. Mit gedrückter [Control]- bzw. [Al-
ternate]-Taste klicken Sie dann mit der Maus eine beliebige Stelle in
Ihrem Dokument an. Sofort wird die Darstellungsgröße umgeschal¬
tet, und zwar bei Verwendung der [Control]-Taste auf 1:1 und bei
Druck auf die [AItemate]-Taste auf den selbstdefinierten Maßstab.

? MI M
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Außerdem wird genau die Stelle, auf die Sie mit der Maus geklickt
haben, zentriert im Darstellungsfenster angezeigt. Mit einem Klick
bei gleichzeitig gedrückten [Shift] und [Alternate] schalten Sie zu¬
rück auf die Ganzseitenvergrößerung.

5.1
Vergrößerung einstellen5.1.1.3

Mit dem nächsten Icon können Sie einstellen, mit welcher Ver¬
größerung das Dokument angezeigt werden soll, wenn Sie den
selbstdefinierten Maßstab wählen. Nach Anklicken dieses Icons

sehen Sie das folgende Formular:

IVERGRÖSSERUKG EIHSTELLEH |
3 :
£ 3

I S B X . I I 7 5 X I M L 5 B X I

mZZ I3BB XII5BB ZI
IlBBB Z| I15BB ZI I3BBB Z|

ZOO ■/.

©

37S.BB6| ZI E i g e n e
I E i g e n e 1587.BBB Z
I E i g e n e 3 1 7 5 . B B B Z

I L u p e
IDrucker liT

9 9 9 9 9 9 . 9 3 9 Z
3 7 2 B . B 3 1 Z

I » I

Zunächst sind neun Vergrößerungen vorgegeben, die Sie einfach
anklicken können. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei
Maßstäbe selbst einzugeben und auszuwählen.

I Eigene I 375 z
I Eigene I 1587 Z

I Eigene I 3175 z

Auswählen heißt hier, das entsprechende Feld „Eigene“ anzu¬
klicken. Eingeben können Sie den Maßstab, indem Sie auf die dar¬
gestellte Prozentzahl klicken.
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Die letzten beiden Werte entsprechen der zuletzt benutzten Ver¬
größerung bei der Lupenfunktion (siehe unten) und der Vergröße¬
rung, bei der jeder Punkt auf dem Bildschirm genau einem Druk-
kerpixel entspricht.
I L u p e I 9 9 9 3 z
I D r u c k e r l i l l 3 1 7 5 z

Damit können Sie die zu erwartende Druckerausgabe schon im
voraus bis aufs letzte Pixel kontrollieren. Da diese Vergrößerung
nur von der Druckereinstellung abhängt, wird sie auch daraus
übernommen und läßt sich nicht ändern.

5.1

Ein Tip noch zur Verwendung der drei selbstdefinierbaren Ver¬
größerungen (Eigene): Falls Sie öfter mit verschiedenen Druckern
arbeiten (z. B. Probeausdruck auf dem Laserdrucker, Endbelichtung
mit Satzbelichter), können Sie hier diese verschiedenen Vergröße¬
rungen eintragen. Durch Anklicken des entsprechenden Feldes
können Sie dann auch eine Vergrößerung anwählen, die der mo¬
mentan geladene Druckertreiber (siebe Kapitel 5.2, Pull-Doim-
Menü Optionen, Funktion Drucker) nicht unterstützt.

@

o

5.1.1.4 Lupenfunktion

Durch Anklicken des „Lupen“-Icons können Sie einen beliebigen
Ausschnitt des Arbeitsfensters auf dessen volle Ausmaße ver¬

größern. Klicken Sie dazu auf das „Lupen-Icon“, worauf der
Mauscursor in Form einer Lupe erscheint. Danach können Sie den
zu vergrößernden Bereich wie einen Rahmen, der aufgezogen
wird, anwählen. Also: Der erste Mausklick (linke Maustaste) fixiert
die erste Ecke, mit dem zweiten Mausklick wird die schräg gegen¬
überliegende Ecke festgelegt. Ein Klick auf die rechte Maustaste
bricht die Operation ab.

Anmerkung: Da Sie während des Aufziehens eines Rahmens
auch in die Rollbalken klicken können, kann der zu „vergrö-
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ßernde“ Bereich auch größer sein als das Arbeitsfenster. Damit
können Sie auch eine beliebige Verkleinerung erzielen.

2. Monitor5.1.1.5
5.1

Die Funktion „2. Monitor“ ermöglicht es Ihnen, die gerade be¬
arbeitete Seite einmalig auf einem extern angeschlossenen zweiten
Bildschirm auszugeben. Sie können damit zum Beispiel das Ergeb¬
nis Ihrer Arbeit auf einem Großbildschirm, der an eine hochauflö¬
sende Farbgrafikkarte angeschlossen ist, begutachten. Auch, wenn
die Karte unter GEM nicht eingebunden oder zu langsam ist, kön¬
nen Sie diese dann benutzen.

5.1.1.6 Anzeige Seitennummer
< D

Als nächstes sehen Sie die Seitennummemanzeige und -eingabe
Wie in einem Buch möchten Sie ja sicherlich auch in einem Cala¬
mus-Dokument blättern können, falls dies mehrere Seiten hat. Das
geschieht mit den „Pfeil“-lcons. Die entsprechende Seitenzahl wird
dazwischen angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, können Sie auch
direkt eine Seitennummer eingeben, die dann angezeigt wird.
Diese Seitennummern sind im allgemeinen nicht identisch mit der
Paginierung, also den Seitennummern, die auf die Seite gedruckt
werden. Es handelt sich lediglich um die Reihenfolge, in der die
Seiten ausgedruckt werden.

0 4 2 ^®

Linke/rechte Seite5.1.1.7

Wenn Sie mit doppelseitigen Dokumenten arbeiten (zum Beispiel
Bücher), wird über der Seitennummer noch angezeigt, ob es sich
um eine linke oder eine rechte Seite handelt. Dabei wird immer

abwechselnd eine Seite links und eine Seite rechts angelegt, die er¬
ste Seite eines Dokuments liegt immer rechts. Eine genauere Anlei¬
tung zum Umgang mit Doppelseiten und eine Beschreibung der

o a
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sich daraus ergebenden Probleme finden Sie im Kapitel 5.4, bei der
Dokumentation des Seiten-Moduls.

Rechts daneben sehen Sie das Icon zum Umschalten auf Stamm¬

seiten. Wenn Sie dieses Icon anklicken, wird die Befehlsgruppe
„Stammseiten“ des Seiten-Moduls (siebe Kapitel 5.4) aufgerufen
und die Stammseite der aktuellen Seite angezeigt. Dieses Icon ist
die einzige Möglichkeit, in den Stammseiten-Modus zu schalten.
Damit können Sie schnell und einfach von der normalen Seite auf

die Stammseite umschalten, um die Stammelemente zu ändern.
Genauere Erläuterungen zur Funktion der Stammseiten und deren
Bearbeitung finden Sie ebenfalls in Kapitel 5.4, Seiten-Modul,
Stammseiten.

H
5.1

0
o

5.1.1.8 Anzeige Kommandotasten o

o

X

Im nächsten Feld der Kopfzeile wird angezcigt, durch welche
Tastenkombination Sie die Funktion auslösen können, auf die der
Mauscursor gerade zeigt. Die Kästchen stehen dabei für die Tasten
[Control], [Alternate], [Shift links] und [Shift rechts], die gleichzei¬
tig mit der darunter angezeigten Taste gedrückt werden müssen.
[Shift links] repräsentiert dabei die Shift-Taste am linken Rand der
Tastatur (links neben der [<]-Taste), [Shift rechts] liegt rechts ne¬
ben der [-]-Taste Unter den vier Icons für die Zusatztasten er¬
scheint die Bezeichnung der eigentlichen Taste, die die Aktion
auslöst. Wird dabei vor der Tastenbezeichnung das Zeichen
angezeigt, handelt es sich um die entsprechende Taste auf dem
Zehnerblock. Weil nur drei Zeichen im dafür vorgesehenen Feld
Platz haben, mußten einige Tastennamen abgekürzt werden.
Es gilt:
●RET -[Return], Haupttastatur
●ENT -[Enter], Zehnerblock
●BCK -[Backspace]
●HLP -[Help]
●INS -[Insert]

m m
« 3
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●UND -[Undo]
●CLR -[CIr Home]

Wie die Tasten definiert werden, können Sie im Kapitel 2.3,
Metiü Optionen, Punkt Kemmandotasteti nachlesen.

5.1
Anzeige Koordinaten5.1.1.9

Die letzten vier Felder in der Kopfzeile dienen zur Anzeige und
Eingabe von Position und Größe eines Rahmens. Xund Ygeben die
Position eines Rahmens an und werden bei jeder Bew^ung des
Mauscursors angezeigt, nur nicht außerhalb des Arbeitsfensters. Ist
im „Tfext-Modul" ein Lineal angewählt, wird im Feld „X“ der horizon¬
tale Abstand des Lineals vom Rand des Rahmens angeẑ igt. Das Y-
Feld bleibt in diesem Fall leer (siebe Kapitel 5.6, Text-Modul). Beim
Aufziehen eines Rahmens wird zusätzlich die Größe in den Feldern

dX und dY angezeigt. Die dazugehörende Einheit können Sie im Sei-
ten-Modul bestimmen.

Position und Ausmaße eines Rahmens können Sie aber nicht nur

mit der Maus vorgeben. Sie können die Werte auch direkt als Zahlen
in die Koordinatenfelder eingeben. Klicken Sie dazu eines der Koordi¬
natenfelder an. Nun können Sie die gewünschte Zahl eintragen. Mit
den Pfeiltasten können Sie in die anderen Koordinatenfelder wech¬

seln. Diese Anzeige ist erstens wesentlich genauer und zweitens viel¬
seitiger als die ebenfalls vorhandenen Lineale, die zur schnellen un¬
gefähren Übersicht dienen. Falls Sie sich vertan haben, können Sie
mit der [Undo]-Taste (siehe unten) die alten Werte wiederherstellen.

X ; 2 . 4 4 1
3 . 9 9 4Y i

d X ! 1 4 . 6 4 5
d V ! 2 2 . 6 7 1

O

©
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Wie sag ich's ihm: Die Befehlsstruktur von Calamus5.1.2

Insgesamt bietet Calamus Ihnen über 300 Befehle zur Bearbei¬
tung und Gestaltung Ihres Dokuments. Mit zuladbaren externen
Modulen können Sie diesen Funktionsumfang noch erheblich stei¬
gern. Um die Fülle der Befehle überschaubar zu halten, wurden
diese in mehrere große Bereiche, die sogenannten Module unter¬
teilt. Jedes Modul besteht wieder aus bis zu l6 Befehlsgruppen, die
jeweils bis zu 21 Befehle enthalten. Das Prinzip ähnelt etwas dem
Konzept der Dateiordner, bei dem auch mehrere Dateien unter ei¬
nem Oberbegriff zusammengefaßt werden. Zusätzlich sind mo-
dulübergreifend arbeitende Befehle in Pull-Down-Menüs und der
oben bereits beschriebenen Kopfzeile untergebracht.

5.1

<«)
o

o

X

8



<iTllllRDE[[M[NIE
X-l>
o Y

Die sieben mitgelieferten Module werden ständig in der Kopf¬
zeile angezeigt. Es sind dies:

Das Klemmbrett-Modul5.1.2.1
5.1

Hier können Sie Rahmen, Tfexte und Lineale ablegen und später
weiterverwenden. Auch externe Module können das Klemmbrett

für eigene Datenstrukturen benutzen.

Das Seiten-Modul5.1.2.2

Es dient zur Definition der Grunddaten eines Layouts (Seitenfor¬
mat, Seiten- und Kapitelnumerierung) sowie zum Bearbeiten von
ganzen Seiten und Layouts.

C D
O

Das Rahmen-Modul5.1.2.3©

Dieses Modul beinhaltet Befehle zur Erzeugung und Bearbeitung
von Rahmen und Hilfslinien. Je nach Rahmentyp sind verschie¬
dene Spezialfunktionen vorhanden.

5.1.2.4 Das Text-Modul

Es beschäftigt sich mit der Eingabe und Formatierung, das heißt
der Aufteilung von Text auf verschiedene Seiten.

Das Textsti l-Modul5.1.2.5

Mit ihm können Sie das Erscheinungsbild des Textes bis ins
letzte Detail beeinflussen.

9
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5.1.2.6 Das Linien-Modul

Hier finden Sie Funktionen zur Manipulation von Linien, Pfei¬
len, Bögen und Ecken.

%
H

5.1
Das Rasterflächen-Modul5.1.2.7

Hier sind Sie richtig, wenn Sie Kreise, Rechtecke und andere Flä¬
chen bearbeiten wollen.

Zusätzlich können noch bis zu drei externe Module dargestellt
werden, deren Bedienung aber in einer gesonderten Dokumenta¬
tion erläutert ist.

Durch Anklicken eines dieser Modul-Icons wird das entspre¬
chende Modul angewählt.

Sie können bis auf das Klemmbrett-Modul auch alle Module lö¬
schen oder durch andere ersetzen. Genauere Informationen dazu
finden Sie im Kapitel 5.2, Pull-Doum-Menü Datei, Punkt Externe
M o d u l e .

@
CJ

o
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Das Befehlsfeld5.1.3

Jedes Modul teilt sich wie bereits beschrieben in bis zu acht Be¬
fehlsgruppen auf. Eine dieser Befehlsgruppen wird immer im soge¬
nannten Befehlsfeld am linken Bildschirmrand angezeigt. Zwi¬
schen Befehlsfeld und Kopfzeile sehen Sie die bis zu acht Icons zur
Umschaltung der Befehlsgruppen. Die sieben Module teilen sich in
folgende Befehlsgruppen auf:

l A l i l
flBC-
DEFa S Z i

5.1

M o d u l Befehlsgruppen
b

K l e m m b r e t t - M o d u l K l e m m b r e t tL - -

■Q

Seiten-Modul Seitenmontageo

i i T E i
Dokumentseiten

Stammseiten

RahmenRahmen-Modul

Werkzeuge
Spezialfunktionen
Rahmen drehen
Hilfslinien

Anzeige

Tex t -Modu l Text

]A
Werkzeuge
Zeichensatz
Lineal
Makros

11
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Textst i l -Modul Textst i l

i i j

Zeichensatz

Zeichengröße
Effekte

Texteinstellungen
Unterstrich

Umrandung
Schatteneinstellung
Stil-Liste

5.1

L in ien -Modu l L i n i e n

m m s \ I @V
o

4 S
o

Linienform
Linienschatten
Linienraster und -Stil

<T>

i
X

Rasterflächen-Modul Rasterflächen
m

Rasterflächenarten
Schattenwahl
Füllmuster

Umrandung

12



Rahmen-Sonderfunktion5.1.3.1

(El Eine Ausnahme gibt es allerdings von dieser Unterteilung: Je
nachdem, welcher Rahmentyp gerade aktiv ist, beinhaltet die Be¬
fehlsgruppe „Spezialfunktionen“ im Rahmen-Modul unterschiedli¬
che Befehle -oder auch gar keine! Es existieren Spezialftinktionen
für Text-, Rastergrafik-, Vektorgrafik- und Teildruck-Rahmen, nicht
jedoch für Gruppen-, Linien- und Rasterflächen-Rahmen.

Die Befehlsgruppen wählen Sie wie gesagt mit den Icons zwi¬
schen Befehlsfeld und Kopfzeile aus. Calamus merkt sich für jedes
Modul, welche Befehlsgruppe Sie als letzte benutzt haben und zeigt
diese wieder an, wenn Sie das Modul erneut aufrufen. Die im Be¬
fehlsfeld angezeigten Funktionen können Sie durch einfaches An¬
klicken ausführen.

5.1

Hilfsmeldungen5.1.3.2o

Te x t VJährend Sie mit der Maus über das Befehlsfeld oder die Kopf¬
zeile fahren, wird in der oberen rechten Ecke eine kurze Beschrei¬
bung des Befehls eingeblendet, auf dessen Icon der Mauscursor
zeigt.

Anzeige Tastenkombination

Außerdem erscheint bei vielen Befehlen in der Kopfzeile eine Ta¬
stenkombination, mit der Sie diesen Befehl ebenfalls auslösen kön¬
nen. Die Eingabe dieser Tastenkombination ist jederzeit möglich.
Sie können also während der Arbeit im Textstil-Modul durchaus

per Tastatur einen Befehl aus dem Rahmen-Modul ausführen, ohne
ins Rahmen-Modul wechseln zu müssen. Die Tastenkombinationen

können Sie mit dem Menüpunkt „Tastenrecorder“ aus dem Pull-
Down-Menü „Optionen“ selbst zuordnen (siebe Kapitel 5.2).

13
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5.1.3.4 Befehlsfeld

P E O l i In der Grundeinstellung ist der Bildschirm so aufgebaut, daß
das Befehlsfeld links vom Arbeitsfenster dargestellt wird. Sie kön¬
nen das Befehlsfeld jedoch verschieben. Klicken Sie dazu mit der
linken Maustaste auf das Icon für die gerade aktive Befehlsgruppe
(zwischen Befehlsfeld und Kopfzeile), und halten Sie die Maustaste
fest. Nun können Sie das Befehlsfeld beliebig verschieben, zum
Beispiel auf die rechte Seite des Arbeitsfensters.

Noch interessanter ist diese Funktion in Verbindung mit der
[ShiftJ-Taste. Hierbei wird das Befehlsfeld nicht verschoben, son¬
dern KOPIERT. Das bedeutet, daß Sie danach zwei Befehlsfelder ha¬
ben. Zunächst zeigen diese Befehlsfelder noch die gleiche Befehls¬
gruppe an. Nach Anwahl einer anderen Befehlsgruppe oder Aus¬
wahl eines anderen Moduls aus der Kopfzeile ändert sich jedoch
eines der Befehlsfelder. Sie können somit verschiedene Befehls¬

gruppen gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen, was insbeson¬
dere bei Großbildschirmen einen schnelleren Zugriff auf die Be¬
fehle ermöglicht. Selbstverständlich können Sie sich diese Befehls¬
gruppen auch als Standardeinstellung (Module) auf Diskette/Fest¬
platte sichern, so daß beim Start von Calamus sämtliche ange¬
wählten Befehlsgruppen an der gewohnten Stelle erscheinen.

Die Befehlsfelder können auch wieder gelöscht werden. Dazu
müssen Sie lediglich in die obere linke Ecke eines nicht aktiven
Befehlsfeldes (grau) klicken.

5.1 f e c i

I

I . #

% ©
O

S
o

(T>
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Zeichensatzübersicht5 . 1 : 3 . 3

In allen Formularen, Eingabefeldern und in Modulen, die dies
unterstützen (zum Beispiel das Text-Modul) können Sie mit der Ta¬
stenkombination [Ctrl]-!-(Esc) eine Zeichensatzübersicht aufrufen: 5.1

ZEICHENSATZÜBERSICHT
()»+,-./B123456789!J<=>?

äABCDEFCHIJKLMHOPCRSTUVMXYZ[\]̂ _
''abcdefghi
Qüeaäääcee
äiouriHiOÄT
ypia in i tm

jklnnopqrstuvwxyzT|}~a
riiiüü^ajEoööQüyoüt̂ ypT

’3>njoass,nönni5'n»V

DK IASCII; 189 rnniSMH
C D

Aus dieser Übersicht können Sie sich mittels Mausklick und Ta¬

statureingabe Ihre Eingabe zusammenstellen. Durch Klick ins „OK“
-Feld oder Betätigen der (Retum]-Taste in das Eingabefeld (bezie¬
hungsweise den Textrahmen) erfolgt die Übernahme.

O

©

5.1.3.6 Mit Undo weiter

Mit der [Undo]-Taste können Sie ebenfalls in allen Eingabefel¬
dern die Eingabe abbrechen und die alten Werte wiederherstellen.
Insbesondere in Eingabefeldern wie der Koordinatenanzeige kann
das eine große Hilfe sein.

Die gleichzeitige Betätigung von [Ctrl], [Shift] und [Alternate]
bricht den momentanen Bildaufbau ab. Bei größeren Dokumenten
können Sie damit Zeit sparen, wenn Ihnen der komplette Bildauf¬
bau zu lange dauert. Da auch beim Drucken ein Bild aufgebaut
wird, können Sie damit auch den Druckvorgang abbrechen.
Außerdem können Sie mit dieser Tastenkombination auch die Auf¬

zeichnung von Befehlsequenzen (siebe Kapitel 5.2, PuH-Down-
Menü Optionen, Punkt Tastenkombination) abbrechen.

Undo

15
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5.1.4 Sag mir, wie Du heißtDas Dateiauswahl-Formular

Wann immer Sie Daten von Diskette oder Festplatte laden wollen
oder darauf abspeichem möchten, werden diese Daten unter einem
Namen auf dem Massenspeicher abgelegt. Wie Sie sicherlich aus
dem Bedienungshandbuch Ihres Computers wissen, besteht dieser
Name aus acht Buchstaben, gefolgt von einem Punkt und einem
dreistelligen Dateityp. Hinzu kommt noch die Information, in wel¬
chem Inhaltsverzeichnis die gewünschte Datei stehen soll. Um Ih¬
nen die Eingabe dieses Datei- und des zugehörigen Ordnernamens
zu erleichtern, wurde schon im Betriebssystem des Computers ein
sogenanntes Dateiauswahl-Formular (engl. File-Select-Box) einge¬
baut. Da jedoch die Bedienung dieses Standard-Dateiauswahl-Formu-
lars recht umständlich ist, enthält Calamus eine völlig neue, wesent¬
lich erweiterte Version, die dazu noch einfacher zu bedienen ist.

Das gesamte Dateiauswahl-Formular sieht so aus:

5.1

@

o

C D

i

DOKifllEHT LfiBEH

P f a d ! E : \ S U H B \ L AYa U T.

l a h l :
0

HSL.HBUCH
ERUKDLBY.BRX
roUKOLOY.CDK
HILFSL IN .CLT
LAYOUTl .COX
LAY0UT2 .CDK
LAYOUTS .CDK
REGISTEl .BRX
RE6ISTE1.CUK
VERSIDHZ.EAX
VERSIOHZ.CD«

S B . 0 8 . 3 0 1 . 4 4
4 2 3 5 1 S O . S B . 3 3 1 6 . 5 6
3 4 6 2 3 S 6 . 8 8 . 3 S 1 7 . 1 1

3 B 4 3 3 5 . 8 8 . 3 8 1 3 . 4 6
6 0 8 3 3 1 3 . 8 7 . 3 0 1 6 . 4 5
3 1 2 4 7 1 3 . 6 7 . 3 8 2 2 . 1 6

3 8 8 6 4 S 2 6 . 8 7 . 3 0 1 6 . 6 5
1 6 8 3 1 3 5 . 0 8 . 3 8 1 8 . 1 2
1 6 7 4 3 0 5 . 0 8 . 3 3 1 3 . 6 3
3 6 8 2 6 8 5 . 0 8 . 3 0 1 3 . 3 4
3 6 8 2 6 8 5 . 0 8 . 3 3 1 3 . 3 6

I fSÖe i rR iT
u n s o r t i e r t

C J C 3
I(I8BR0CH I

0

HI0IPL n

Eine Überschrift informiert Sie, für welche Funktion Sie einen
Dateinamen auswählen oder angeben sollen. Darunter sehen Sie
den Namen des momentan angezeigten Inhaltsverzeichnisses. Im
Zentrum des Formulars werden dann die Dateien dieses Inhaltsver¬

zeichnisses dargestellt. Links davon finden Sie bis zu elf vorgege¬
bene Dateitypen, von denen Sie einen auch ändern können. Am
rechten Rand stehen das Eingabefeld für den Dateinamen, die mög-

16
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liehen Sortierkriterien und Icons für einige Spezialfunktionen. Ne¬
ben den Feldern für „OK“ und „Abbruch“ können Sie am unteren
Bildschirmrand l6 quadratische Felder für die möglichen Lauf¬
werke anklicken.

5.1
5.1.4.1 Die Eingabeelemente im einzelnen:

Laufwerkssymbole
fl|B|c|DOF|G|H|l| jU|l |H|H| olT

Dieser Balken am unteren Rand des Formulars zeigt Ihnen an,
mit welchem Laufwerk Sie gerade arbeiten. Außerdem können Sie
durch Klicken auf eines der normal angezeigten Felder dieses ak¬
tive Laufwerk wechseln. Nicht vorhandene Laufwerke sind in hel¬

ler Schrift dargestellt und können nicht angewählt werden. Bitte
beachten Sie, daß beim Wechsel eines Laufwerks grundsätzlich das
Hauptverzeichnis dieses neuen Laufwerks angezeigt wird. Durch
Doppelklick wird zusätzlich die Laufwerksinformation angezeigt.

C 0

©

Pfadzeile

Pfad! E;\SL-HB\LPYOUT.

Hier wird der Name des gerade angezeigten Inhaltsverzeichnis¬
ses, der sogenannte Dateipfad angezeigt. Dazu gehören der Name
des aktiven Laufwerks, sowie alle Ordner und Unterordner, die
zum aktuellen Inhaltsverzeichnis führen, und jeweils durch einen
„Backslash“ (umgekehrter Schrägstrich) getrennt sind. Jedesmal,
wenn Sie in der Dateiliste einen Ordner anwählen, wird dieser Ord¬
nername an den bestehenden Pfadnamen angehängt. Das Schließ¬
symbol der Dateiliste entfernt den letzten Ordner des Pfadnamens.

Sie können den Pfadnamen aber auch über die Tastatur einge¬
ben, indem Sie den Textcursor per Mausklick oder Pfeiltasten in
das Eingabefeld bewegen. Den Backslash erreichen Sie auf deut¬
schen Tastaturen, indem Sie die [Shift]- und die [AlternateJ-Taste

17
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gedrückt halten und dann auf die [Ü]-Taste tippen. Im Gegensatz
zum Dateiauswahl-Formular einiger älterer Betriebssystem-Versio¬
nen dürfen Sie diese Eingabe mit der [RetumJ-Taste abschließen,
ohne daß dabei das Formular verlassen wird.

Bei der Einstellung der Suchpfade (siebe Kapitel 5.2, Piill-Down-
Menü Optioneti) wird ausschließlich der hier angezeigte Pfadname
übernommen, der eingegebene Dateiname ist hier irrelevant.

5.1

Dateitypen

I».CDK I

Ein Dateiname besteht wie bereits beschrieben aus einem acht¬

stelligen eigentlichen Namen und einem dreistelligen Dateityp, die
durch einen Punkt getrennt werden. Alle Dateien, die Daten der
gleichen Art enthalten, sollten auch den gleichen Dateityp besit¬
zen. Somit können Sie also über die Angabe des Dateityps nur auf
eine bestimmte Gruppe von Dateien zugreifen. Calamus-Doku¬
mente besitzen den Dateityp „CDK“, Zeichensätze (Fonts) tragen die
Endung „CFN“ und so weiter, ln der Dateiliste werden nur die Da¬
teien angezeigt, deren Typ mit dem hier angewählten überein¬
stimmt. Das Sternchen vor dem Punkt bedeutet dabei, daß ALLE
Dateien dieses Typs angezeigt werden, ein Stern NACH dem Punkt
zeigt ALLE Dateien ohne Berücksichtigung des lyps an (nähere In-
formationen zu den Joker-Zeichen „F“ und finden Sie im
Handbuch Ihres Computers). Um den aktiven Dateityp zu ändern,
klicken Sie einfach auf den gewünschten neuen Typ, worauf sich
die Dateiliste entsprechend ändert. Eine Ausnahme gibt es aller¬
dings; den ersten angezeigten Dateityp. Ihn können Sie nämlich
ändern, indem Sie einfach den Textcursor in dieses Feld setzen
(per Mausklick oder mit den Cursortasten). Aus diesem Grund dür¬
fen Sie zum Anwählen dieses lyps nicht auf den Text klicken, son¬
dern in das kleine rechteckige Feld links davon.

©

o
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Dateiliste und Eingabefeld für den Dateinamen

0
B 9 . 0 8 . S Bg S L . H B U C H

6RÜHDLBY.BRK
GRÜHDLBV.CDK
HILFSLIH.CLT
LBVOÜTl .CDK
LBV0UT2 .CDK
LBV0UT3 .CDK
REGISTEl.BBK
REGISTEl.CDK
DERSIOHZ.BRK
UERSIOHZ.CDK

1 . 4 4
4 2 3 5 1 8 6 . e 8 . 9 B 1 6 . 5 6
34623 B6 .B8 .9B 17 .11

9843 B5 .G8.9B 19 .46
6 B 8 3 9 1 9 . 8 7 . 9 8 1 6 . 4 5
9 1 2 4 7 1 9 . 8 7 . 9 6 2 2 . 1 6

3B8648 2B.67 .98 1B.85
1 6 8 8 1 8 5 . 8 8 . 9 8 1 8 . 1 2
1 6 7 4 3 B 5 . 8 8 . 9 8 1 9 . 8 9
3 6 8 2 6 6 5 . 6 8 . 9 B 1 9 . 3 4
3 6 8 2 6 8 5 . 8 8 . 9 B 1 9 . 3 6

5.1

ö

In der Dateiliste werden für jede Datei des angewählten Typs
Name, Typ, Größe sowie Erstellungsdatum und -uhrzeit angezeigt.
SS SL-HBUCH

Ordner erscheinen mit ihrem Namen, Erstellungsdatum und
-uhrzeit. Sie sind zusätzlich durch das Ordnersymbol als solche ge¬
kennzeichnet.

Mit den Pfeilfeldern und dem Balken am rechten Rand der Liste
können Sie diese durchblättem. Ein Klick auf das Schließfeld in

der oberen linken Ecke verläßt den aktuellen Ordner und zeigt die
Dateien des übergeordneten Inhaltsverzeichnisses an. Falls Sie in
der Dateiliste einen Ordner anklicken (Einfachklick reicht!), wird
dieser „geöffnet“ und die darin enthaltenen Dateien in der Liste
angezeigt. Ein Klick auf einen Dateinamen übernimmt diesen in
das Eingabefeld am rechten Rand des Formulars. Natürlich können
Sie einen Dateinamen auch per Hand eingeben; bei der Neuanlage
einer Datei müssen Sie das sogar, um keine vorhandene Datei zu
überschreiben. Was der Doppelklick auf einen Dateinamen bewirkt,
kennen Sie sicherlich auch schon vom Dateiauswahl-Formular des

Betriebssystems: Der Name wird übernommen und das Formular
beendet. Der Doppelklick wirkt also wie ein Klick auf den Datei¬
namen und ein weiterer auf „OK“.

Zeichensätze, Module und Treiber können Sie nicht nur einzeln
laden, sondern mehrere davon auf einmal in den Speicher holen.

O
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Dazu können Sie mit gedrückter [Shift]-Taste mehrere Dateien an¬
klicken. Nach einem Klick auf das „OK“-Feld werden diese dann
alle zusammen geladen.

Sortierreihenfolge
KTBElfDätuH
M e i n F T I

5.1

u n s o r t i e r t

Mit diesen fünf Feldern können Sie auswählen, in welcher Reihen¬
folge die Dateien in der Dateiliste angezeigt werden sollen. „Name“ er¬
klärt sich selbst. „Art“ steht für die Sortierung nach Dateitypen, in¬
nerhalb eines Dateityps wird wieder nach Namen sortiert. Ist das Feld
„Datum“ angewählt, werden die Dateien in der Reihenfolge ihrer Er¬
stellung angezeigt, wobei die jüngsten Dateien zuerst aufgeführt wer¬
den. Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn Ihr Computer mit
einer Echtzeituhr ausgerüstet ist, wie dies bei allen Rechnern der
Mega-ST-Serie und bei den TT-Modellen der Fall ist. Ansonsten müs¬
sen Sie Datum und Uhrzeit vor dem Start von Calamus im Betriebssy¬
stem einstellen. Die Sortierung nach der „Größe“ zeigt als erste Da¬
teien die größten an, die kleinsten Dateien erscheinen am Ende der Li¬
ste „Unsortiert“ schließlich bringt die Dateien in der Reihenfolge, in
der sie physikalisch auf Diskette oder Festplatte stehen.

@

o

I
X

Spezialfunktionen

Mit diesen drei Icons können Sie neue Ordner erzeugen, Dateien
löschen und umbenennen. Um einen neuen Ordner anzulegen,
klicken Sie auf das erste Icon. Im „Auswahlfeld“ können Sie nun
den Namen des neuen Ordners eingeben oder die Operation durch
einen Klick auf „Abbruch“ oder eine Datei abbrechen. Analog dazu
können Sie im „Auswahlfeld“ auch Dateien umbenennen oder den
Befehl abbrechen. Löschen ist ähnlich einfach: Nachdem Sie die zu

löschende Datei in der Dateiliste angewählt haben, klicken Sie auf
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das mittlere Icon. Eine Sicherheitsabfrage ermöglicht es Ihnen
auch hier, die Löschfunktion abzubrechen.

Felder „OK“ und „Abbruch'
5.1I ° K I

IftBBRUCH I

Mit dem „OK“-Feld beenden Sie die Eingabe im Dateiaus¬
wahl-Formular. Der angewählte oder eingegebene Dateiname wird
übernommen, das heißt die Daten werden unter diesem Namen
abgelegt beziehungsweise gesucht. Ein Klick auf das „OK“-Feld ent¬
spricht einem Druck auf [Return], sofern der Textcursor vorher
nicht im Feld „Pfad“ stand. Außerdem können Sie auch mit einem
Doppelklick auf einen Dateinamen das Formular verlassen. Been¬
det wird das Formular auch durch einen Klick auf das „Ab-
bruch“-Feld. Dann jedoch wird die Lade- oder Speicher-Operation
nicht ausgeführt, alles bleibt beim alten.

O
o
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Objektauswahl-Formular5.1.5

Um von Diskette oder Festplatte zuladbare Zeichensätze, Module
und Import-ZExport-Treiber, aber auch andere Objekte zu verwal¬
ten, wurde das sogenannte Objektauswahl-Formular in Calamus
eingebaut:

5.1

ZEICHEHSÜTZE LADEN

ITC Garanond Light Cond.
ITC Garanond Light Cd.It. \~
ITC Garanond Book Cond.
CG Triunvirate Condensed
Zapf Dingbats 100
Garanond
Garanond kursiv
CG Triunvirate Bold Cond.
KAHJI-DO CORNERS 1

0 LÖSCHEN

ALLE LÖSCHEN

LADEN

ERSETZEN
O

AUSGANG
0

Alle entsprechenden Elemente haben nämlich außer dem recht
kurzen Dateinamen (nur acht Stellen) noch einen bis zu 26-stelli-
gen ausführlichen Namen, der eine wesentlich stärkere Aussage¬
kraft hat. Unter diesem ausführlichen Namen werden sie in dieser

Liste geführt, ln der Bedienung des Formulars gibt es zwar kleine
Unterschiede zwischen den Elementen, auf diese wird aber in den
entsprechenden Kapiteln ausführlich eingegangen. Allen drei For¬
mularen gemeinsam sind die Liste sowie die Felder „Löschen“,
„Alle löschen“ und „Laden“ beziehungsweise „Ersetzen“.

2 2
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Die Eingabeelemente im einzelnen:5.1.5.1

Liste

ln der Liste können Sie durch Anklicken einer Zeile das dort ste¬

hende Element {Zeichensatz, Modul, Treiber usw.) für eine spätere
Operation anwählen. Sie können auch mehrere Elemente an¬
wählen, indem Sie wie beim Anwählen von Rahmen (siebe Kapitel
5.5, Rabmen-Modul) während des Mausklicks die [Shift]-Taste ge¬
drückt halten. Angewählte Elemente werden aktiv dargestellt.

5.1

ITC Garanond Light Cond. £
ITC Garanond Light Cd.It.
ITC Garanond Book Cond.
CG Tr iunv i ra te Condensed
lapf Dingbats IBB
G a r a n o n d
Garanond kurs iv
CG Tr iunv i ra te Bo ld Cond .
KBHJ I -DO CORHERS 1

I
o

©

0

Import-ZExport-Treiber und Module können Sie zusätzlich inakti¬
vieren: Durch einen Doppelklick wird der Name in heller Schrift
dargestellt. Das entsprechende Modul oder der Treiber wird gleich¬
zeitig aus dem Speicher entfernt, bleibt aber in der Lista Durch
nochmaligen Einfachklick auf den hell geschriebenen Namen kön¬
nen Sie dann dieses Modul oder diesen Treiber wieder in den Spei¬
cher laden. Falls nicht alle geladenen Elemente auf einmal ange¬
zeigt werden können, können Sie die Liste mit den Pfeiltasten und
dem RoUbalken am rechten Rand durchblättern.
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Löschen

LÖSCHEN

Mit diesem Feld wird das angewählte Objekt aus der Liste und
aus dem Speicher entfernt. Für Zeichensätze gibt es dabei jedoch
einige Einschränkungen: Wird der Zeichensatz im Dokument be¬
nutzt, dann muß ein Ersatz-Zeichensatz angegeben werden. Daher
lassen sich -sofern Text im Dokument steht -auch nicht alle Zei¬

chensätze löschen, mindestens einer muß im Speicher bleiben.
Beim Ersetzen eines Zeichensatzes wird sich in den meisten Fällen

die Textformatierung ändern. Nälieres dazu bei der Beschreibung
der Funktion „Zeichensätze laden“ (siebe Kapitel 5.7, Textstil-Mo¬
dul, Befeblsgruppe Zeicbetmlzauswabl).

Natürlich können Sie durch Anklicken dieses Feldes auch meh¬

rere Objekte löschen. Für jedes einzelne Element gelten dabei die
oben beschriebenen Restriktionen.

5.1

@
o

I

Alle Löschen

IftlLE LÖSCHEH~1

Dieses Feld löscht alle Elemente der Liste aus dem Speicher. Bei
Zeichensätzen arbeitet dieses Feld etwas anders: Beim Löschen al¬

ler Zeichensätze muß dabei für jeden benutzten Zeichensatz ein Er¬
satz-Zeichensatz angegeben werden (siehe oben, Funktion „Lö¬
schen“). Dabei kann sich auch hier die Textformatierung ändern.
Näheres finden Sie bei der Beschreibung der Funktion „Zeichen¬
sätze laden“.

Laden

LADEN

Mit diesem Feld können Sie neue Objekte in die Liste aufneh¬
men. Nach dem Anklicken erscheint das Dateiauswahl-Formular,
aus dem Sie sich die gewünschten Objekte aussuchen. Falls Sie
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mehrere Elemente gleichzeitig laden wollen, halten Sie während
des Anklickens im Datei-Auswahl-Formular einfach die [Shift]-Taste
gedrückt. Nach dem Klick auf „OK“ oder einem Druck auf [Re¬
turn] erscheinen die ausführlichen Bezeichnungen dann als neue
Elemente in der Liste 5.1

Ersetzen

ERSETZEN

Wie beim Feld „Laden“ können Sie auch hier Objekte in die Li¬
ste aufnehmen, die Bedienung erfolgt genau analog. Bereits ange¬
wählte Objekte werden allerdings dabei vorher gelöscht. Bei Zei¬
chensätzen kann sich dabei wieder die Formatierung des Textes
ändern. Module, in denen Sie gerade arbeiten, sollten nicht durch
andere ersetzt werden.< 3

©
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5.1.6 Farbeinstellungen/Musterauswahl

Die Möglichkeiten zur Einstellung von Farbe und Füllmuster
sind so vielseitig, daß darüber eigentlich ein eigenes Kapitel ge¬
schrieben werden müßte Aufgrund der darin enthaltenen Komple¬
xität sollten Sie sich mit der Bedienung dieser Funktion auch sehr
genau vertraut machen, um (bei der Erstellung von Satzbelichter¬
vorlagen teure) Fehler zu vermeiden.

Zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen: Während Sie die
36 fest vorgegebenen Füllmuster nicht ändern können, haben Sie
beim Entwurf von neuen Farben freie Hand: Bis zu l6.777.216 ver¬
schiedene Farben werden von Calamus unterstützt. Bei der Aus¬

gabe werden diese vom Farbseparationsmodul in mehrere Ebenen
aufgeteilt, die dann, jede in einer eigenen Druckfarbe, übereinan¬
dergedruckt werden. Bitte beachten Sie dazu die Erläuterungen in
Kapitel 4.2, Grundlagen, Farbdruck. Jede mögliche Farbe setzt
sich wie dort beschrieben aus drei oder vier Grundfarben zusam¬
men. Hinzu kommen noch die Schmuckfarben, die direkt als
Druckfarbe vorliegen und nicht weiter separiert werden.

Überall dort, wo Sie in Calamus eine Farbe oder ein Muster einstel¬
len können, sehen Sie im linken Teil des Befehlsfeldes zunächst ne¬
benstehende Liste, die Sie mit dem Rollbalken durchblättem können.

iRteO 070 B30C/Ifc
C S T R f t K g l » f t i e g N T _
■DMC.ROT
■DHC.BLMJ5.1 gOHC.

§

a

o

■RtOO 070 B30
QTRANSRARENT

DMC.ROT

DMC.OLAU
OMC.OCI.a
RTARZ.BUAU

0
“ 5

0

Die erste dort angezeigte Farb-/Musterkombination wollen wir
die „freie Farbe“ nennen, weil sie keinen Namen wie die folgenden
trägt. Bei der freien Farbe werden statt dessen die Einstellungen
der drei oder vier Farbregler angezeigt.
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Angewählt wird eine Farbe (auch die freie Farbe) durch einen
Klick auf das Namensfeld.

■D M C - R O T.

Wenn Sie eine Farb-/Musterkombination bearbeiten, neu entwer¬
fen oder nach dem Namen suchen wollen, klicken Sie bitte auf ei¬
nes der kleinen rechteckigen Felder links vom Namensfeld.

Es erscheint dann das folgende Formular, mit dem Sie auch
Farblisten (Paletten) laden und speichern können:

5.1

IFflRBEH/RflSTER EIHSTEllEH

C y H KDHC ROT
0 0 0 0

»IC 6ELB
UflRI BLRU

m m m
0 K S E D Q Hö ö 0 0o

@ DHC ROTj. a.O ISB.O JIOB.B
Husteri iBM m n a s g ]B o K u n e n t f a r b c n

HlnteraranJ,
T r t n s a a r e n t

I S c h n u c k f a r b c n I

I F a r b S H S t o n c I

IPdUt tenfarbenI
L9DEN irKPIm

sicHERij., irrgscHir OK RBBRUCH

Im linken Teil sehen Sie zunächst wieder die Farbliste (diesmal
allerdings ohne die freie Farbe), die Sie ebenfalls mit dem Rollbal¬
ken durchblättern können, ln der Mitte finden Sie die Regler, mit
denen Sie je nach eingestelltem Farbsystem (siehe Kapitel 4.2,
Grundlagen, Farbdruck) die Farbe in drei oder vier Dimensionen
einstellen können. Der rechte Teil des Formulars dient zur Einstel¬

lung des Füllmusters.
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5.1.6.1 Die Eingabemöglichkeiten im einzelnen:

Verändern der Farb-/Musterkombination

Wenn Sie eine bereits definierte (oder auch die freie) Farbe än¬
dern wollen, können Sie die neuen Werte mit den Schiebereglern
einstellen oder die Prozentwerte in die Felder unterhalb der Schie¬

beregler eintragen. Klicken Sie dazu einfach auf die angezeigte Pro¬
zentzahl und geben Sie den neuen Wert über die Tastatur ein. In¬
tern verwendet Calamus für jeden Regler 256 verschiedene Stufen,
der eingegebene Wert wird auf den nächsten dieser 256 möglichen
Werte gerundet.

5.1

C Y H K o

0 0 0 0 o

< n

0 0 ö

B B B . O I B B . B I B B . e B B B . B

[ ~ R 6 B i r i H s i r c w i i i n Ti i
SCHHUCKFBRBE

Soll die Farbe später beim Druck nicht in die Grundfarben auf¬
geteilt werden, weil sie direkt als Druckfarbe vorliegl, aktivieren
Sie bitte das Feld „Schmuckfarbe“.

I S C H H Ü C K F B R B E I

Zu dieser „Schmuckfarbe“ noch einige erläuternde Worte:
Schmuckfarben sind Farben, die direkt als Druckferben vorliegen,

also nicht separiert werden. Sofern Sie Briefköpfe, Visitenkarten oder
ähnliche Dokumente, die nur wenige Farben beinhalten erstellen
wollen, werden Sie wohl weniger mit der Farbseparation als viel¬
mehr mit den Schmuckfarben arlieiten. Zwar können Sie deren Farb¬

ton nicht beeinflussen, wohl aber die Intensität. Falls Sie also das

2 8
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Feld „Schmuckfarben“ aktiviert haben, steht Dinen nur noch ein
Farbsystem zur Verfügung, das wir das RGBI-System nennen wollen.
Mit den Reglern für „R“, „G“ und „B“ steüen Sie bei den „Schmuck¬
farben“ den Farbton auf dem Bildschirm so ein, daß er in etwa der
Druckfarbe entspricht, sie dienen lediglich zur BildschirmdarsteUung.
Der „1“-Regler jedoch beeinflußt die Intensität der Farbe, also die
Größe der Rasterpunkte beim Druck. So können Sie auch auf zwei¬
farbig gedruckten Dokumenten Farbverläufe erzeugen.

5.1

H H I

I
o

MUSTER; ICT©

HIHTERBRUHD
TRflHSPRREHT

Das Füllmuster können Sie aus den 36 vorgegebenen Möglich¬
keiten am rechten Rand des Formulars auswählen. Bei Füllmustem

werden die Farben für den Vordergrund und den Hintergrund ge¬
trennt eingestellt: Wenn das Feld „Hintergrund“ aktiv ist, können
Sie die Hintergrundfarbe einstellen, ansonsten bearbeiten Sie die
Farbe des Vordergrundes.
I T R R H S P R R E H T I

Falls gar keine Farbe erscheinen, sondern der Untergrund sicht¬
bar bleiben soU, können Sie auch das für Vordergrund und Hinter¬
grund des Füllmusters getrennt einstellen, indem Sie das Feld
„Transparent“ aktivieren. Bitte beachten Sie den wichtigen Unter¬
schied: Die FarbeinsteUung „Weiß“ überdeckt etwaige darunterlie¬
gende Elemente, „Transparent“ tut das nicht.
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5.1 Um einen Eindruck von den veränderten Werten zu bekommen,
stellt das „Anzeige“-Feld die neue Kombination immer wieder neu
dar. Sie können auch mehrere Farben der Liste ändern. Klicken Sie
dazu einfach eine andere Farbe der Liste an.

Sämtliche Farb-/Musteränderungen werden durch Klick auf das
„OK“-Feld übernommen oder durch das „Abbruch“-Feld verworfen.

Definition einer neuen Farbe
IKOPIEREN I @

a

o

Wählen Sie dazu die Farbe an, die der gewünschten neuen Farbe
am nächsten kommt. Klicken Sie dann auf das Feld „Kopieren“.
Damit wird die aktivierte Farbe (auch wenn es die freie Farbe ist)
als neue Farbe in die Liste aufgenommen. Nun können Sie wie
oben beschrieben diese neue Farbe nach Belieben ändern oder mit
einem Muster versehen.

ACHTUNG: Es ist wichtig, daß Sie ZUERST auf das Feld „Kopie¬
ren“ klicken und ERST DANN die weiteren Einstellungen vorneh¬
men -ansonsten verändern Sie die Original-Farbe!

Farben und Farbsysteme
[Do^y3|gt||n||a

I P a l e t t e n f a r b e n

Mit Hilfe dieser Felder können Sie wählen welche Liste daî e-
stellt werden soll. „Dokumentfarben“ zeigt alle Farben aus der
Farbliste, die auch im Befehlsfeld angezeigt werden. Diese Farben
können verändert werden. „Schmuckfarben“ zeigt alle im Doku¬
ment definierten Schmuckfarben an, unabhängig davon ob diese
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bereits in die Liste der Dokumentfarben übernommen wurde oder
nicht. Mit „Übernehmen“ können Sie die Schmuckfarbe in die Li¬
ste der Dokumentfarben kopieren. „Farbsysteme“ listet alle
geladenen Farbsysteme auf. Hier können Sie auswählen welche Li¬
ste unter „Palettenfarben“ angezeigt werden soll. In „Palettenfar¬
ben“ letztendlich können Sie Farben aus einem geladenen Farbsy-
stem in die Liste der Dokumentfarben übernehmen. Bei längeren
Listen erspart die „Suchen“-Taste langes scrollen in der Liste.

5.1

Laden und Sichern der Farbliste
I L t t P E H I
ISICHERN I

Dazu dienen die Felder „Laden“ und „Sichern“. Falls Sie bereits
eine Farb-/Musterliste im Speicher haben, wird vor dem Laden ge¬
fragt, ob die neue Liste hinzugeladen oder die alte völlig ersetzt
werden soll. Danach erscheint -wie beim Speichern auch -das
Dateiauswahl-Formular, in dem Sie den Dateinamen eingeben
können.

Um die freie Farbe zu ändern, gibt es noch eine weitere Mög¬
lichkeit, die für Fortgeschrittene sehr schnell zu handhaben ist.
Klicken Sie dazu auf die Zeichen [C/%] oberhalb des Rollbalkens
in der Farbliste. Es erscheint ein Eingabefeld, in dem Sie die Reg¬
lereinstellungen direkt als Prozentwerte eintragen können.

O

©

0 / % R18B G70 B3(t.

Diese Einstellungen können zum Beispiel wie folgt aussehen;
= S c h w a r z= R o tR i o e . K i o o .

=75% SchwarzR1B8 G7B BSßl_ =Beigeton 75

Sie brauchen sich dabei nicht auf das RGB-System beschränken,
sondern können genauso im IHS-, CYM- oder CYMK-System arbei¬
ten. Wenn Sie nur eine Zahl ohne vorangestellten Kennbuchstaben
eingeben, wird ein entsprechendes Grauraster erzeugt.
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Schatteneinstellungen

X : 5 . 0 0 n n Buchstaben, Linien und Rasterflächen können Schatten werfen.
Wohin dieser Schatten fallen soll, können Sie dabei sehr genau be¬
stimmen. Dazu dient die Schatteneinstellung, die sich in zwei
grobe Bereiche aufteilt: Richtung und Abstand.

Im unteren Teil wählen Sie, in welche Richtung der Schatten fal¬
len soll. Die acht äußeren Icons stehen dabei für die acht mögli¬
chen Schattenrichtungen, das angewählte Icon wird umrahmt an¬
gezeigt. Falls Sie gar keinen Schatten möchten, klicken Sie auf das
mittlere Icon.

Wie weit der Schalten in die angewählte Richtung fallen soll,
können Sie mit den beiden darüberliegenden Eingabefeldem be¬
s t i m m e n .

Y : 5 . 0 0 n n

O D O
□ □ a
D D Q

5.1

@

o

f f )

X ! 5 . B O
V ! 5 . 0 0

Die dahinter angezeigte Maßeinheit ist die, die Sie im Seiten-Mo-
dul angegeben haben. Sie können den Schattenabstand sowohl in
der Breite (X-Richtung) als auch in der Höhe (Y-Richtung) frei
wählen. Dabei können Sie sich aussuchen, ob der Schatten stets
im selben (absoluten) Abstand fallen soll oder ob der Abstand von
der Größe der Zeichen abhängen soll (relativ),
x s l o . i i i y .

Y:18.111 Y.^
Um zwischen absolutem und relativem Schattenabstand umzu¬

schalten, klicken Sie bitte auf die Einheit hinter der gewünschten
Richtung. Diese schaltet dann von der absoluten Angabe („mm“,
„pt“ oder eine andere, bei der Definition im Seiten-Modul angege¬
bene Einheit) um auf „%“. Diese Prozentangabe bezieht sich auf
die eingestellte Zeichengröße, ein Schattenabstand von 100% ent¬
spricht also bei einer 12-Punkt-Schrift genau 12 Punkt. Bitte been¬
den Sie die Eingabe mit (Return], erst dann werden die neu einge¬
stellten Werte übernommen.
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Doppelt gemoppelt -5.1.8

Wenn zwei Objekte den gleichen Namen besitzen

In Calamus können Sie viele Elemente auf Diskette oder Fest¬

platte auslagern. Textstile gehören ebenso dazu wie Stammseiten
oder Farblisten. Diese Elemente können Sie auch einzeln zu den

bereits in einem anderen Dokument vorhandenen hinzufügen.
Hier wie auch beim Hinzuladen eines kompletten Dokuments kann
es jedoch passieren, daß zwei Objekte {Textstile, Stammseiten, ...)
den gleichen Namen haben. Das würde dann später dazu führen,
daß Sie in einer nach Namen sortierten Liste diese beiden Objekte
nicht mehr unterscheiden können. Daher erscheint in solchen Fäl¬

len das folgende Formular:

5.1

IOBJEKTE BLEICHEN HflMEHS VORHflHDEH |o

©

Qbjekttyp: STftHnSEITE

gorhandener Hane; STflKKSEITE 1

Neuer Nane: STflHHSEITEZ

IHflKEHSgCRSCHLftn G ü l t i g f ü r a l l e H e i t e r e n O b j e k t e

]ERSETZEN RBBRUCHUMBEHEHHEH

In der ersten Zeile wird angezeigt, um welche Art von Objekt es
sich handelt. Beim einzelnen Laden von Stammseiten oder Stil¬

listen ist das zwar klar, wird aber ein gesamtes Dokument zu ei¬
nem anderen hinzugeladen, ist diese Information recht hilfreich.
Darunter steht der Name des Objektes, noch eine Zeile tiefer finden
Sie einen Vorschlag für einen neuen Namen. Wenn Ihnen dieser
Vorschlag nicht gefällt, können Sie ihn mit den üblichen Eingabe¬
tasten ([Pfeil links], [Pfeil rechts]) bearbeiten oder mit [Esc] auch
ganz löschen und neu eingeben. Am unteren Rand des Formulars
sehen Sie die Felder „Umbenennen“, „Ersetzen“ und „Abbruch“.
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Mit einem Klick auf das zuerst genannte, erhält das NEU HINZU¬
GELADENE Objekt den neuen Namen, das bereits vorher vorhan¬
dene Objekt bleibt so, wie es ist. Das „Ersetzen“-Feld bewirkt, daß
das neue Objekt durch das alte ersetzt wird. Dazu ein Beispiel: An¬
genommen, Sie haben in Ihrem Dokument eine leere Stammseite
mit dem Namen „Stammseite 1“. Von Diskette oder Festplatte laden
Sie nun ein Dokument hinzu, das ebenfalls eine Stammseite mit
dem Namen „Stammseite 1“ enthält. Diese hinzugeladene Stamm¬
seite enthält aber vielleicht Kopf- oder Fußzeilen. Wenn Sie jetzt in
dem Formular auf das Feld „Ersetzen“ klicken, werden alle Seiten
des HINZUGELADENEN Dokuments so verändert, daß sie jetzt die
(leere) Stammseite des alten Dokuments benutzen. Alle Kopf- oder
Fußzeilen (und natürlich auch alle anderen Stammelemente der
Seite) fallen dann auf all den Seiten weg, die im hinzugeladenen
Dokument die „Stammseite I“ benutzten. Je nach Anwendungsfall
sollten Sie diese Funktion also mit Bedacht nutzen.

Schließich gibt es noch das Feld „Gültig für alle weiteren Ob¬
jekte“, das Sie aktivieren können. In diesem Fall gilt der Befehl
„Umbenennen“ oder „Ersetzen“ nicht nur für das gerade ange¬
zeigte, sondern auch für alle folgenden Objekte des gerade ange¬
zeigten Typs.

5.1

o

X
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überall erreichbar -die PuU-Down-Menüs

Calanus Datei Optionen

Einige Calamus-Befehle sind nicht für die Arbeit in einem be¬
stimmten Modul relevant, sondern müssen zu jeder Zeit verfügbar
sein. Dies sind zunächst die Befehle aus der im letzten Kapitel be¬
schriebenen Kopfzeile. Da aber nicht alle globalen Befehle dort
Platz hatten, wurden einige von ihnen in den PuU-Down-Menüs
untergebracht. Der Name PuU-Down-Menü rührt von der Art, wie
diese Befehle aufgerufen werden: Fahren Sie dazu mit dem Maus¬
cursor auf eines der Worte „Calamus“, „Datei“ oder „Optionen“
ganz am oberen Rand des Bildschirms. Sofort klappt eine Liste von
Befehlen (ein sogenanntes „Menü“) herunter, aus dem Sie nun mit
der Maus einen Befehl anklicken können. Die Mausbewegung (erst
hoch, dann runter) erinnert an die Bedienung eines RoUos, das
heruntergezogen wird (daher „PuU-Down-Menö“). Da die Arbeit
mit PuU-Down-Menüs zwei Mausbewegungen erfordert, wurden
die etwas seltener benötigten Befehle dort untergebracht.

I
o

C I

®

C a l a n u s D a t e i O p t i o n e n

Heu anlegen
L a d e n . . .
E i n f ü g e n . . .

C a l a n u s I n f n . . . Hilfsneidungen
Kop ie ra r t . . .
S t a t i s t i k . . .

Te x t n e u b e r e c l i n e n . . .
D o k u n e n t fi x i e r e n . . .

K o n n a n d o t a s t e n . . .
Ta s t e n r e c o r d e r

S u c h p f a d e . . .
Vi r tue l ler Speicher. . .
D i v e r s e s . . .

Einstellungen sichern
a l l e s s e l e k t i e r e n

1
2
I S c h l l e p e n

S i c h e r n
a l l e s i c h e r n
S i c h e r n a l s . . .
Ve r w e r f e n

<
i
S

D r u c k e n . . .

E x t e r n e K o d u l e . . .
Inpor t ie ren . . .
Expar t ieren. . .

D i s k f o m a t t e r e n .

C a l a n u s v e r l a s s e n

1



PuU-Down-Menü Calamus5.2.1

Dieses Menü enthält nur einen von Calamus vorgegebenen Ein¬
trag, nämlich das „Calamus Info“. Wenn Sie diesen Punkt an¬
wählen, erhalten Sie ein Formular, in dem die Versionsnummer,
die Seriennummer und das Erstellungsdatum Ihrer Calamus-Ver¬
sion angezeigt werden. Ein Klick auf das „Autoren“-Feld macht Sie
mit den Herren der Schöpfung bekannt.

r e

2 4 . 1 2 . 3 B

Ser iennu iw ie r ; IQIBGB

o

R u t o r e n 3

Copyright 61987-1B9B
D U l O N H M R K K T I N a C Ö » M M t C A T I O N
e U C L L S C H M ^ T F Q f t S O r T U M C K N T U t e K l . i # 4 a

Die restlichen Felder dieses Pull-Down-Menüs enthalten die

beim Start des Computers geladenen Zusalzprogramme, die soge¬
nannten Accessories. Je nach eingelegter Startdiskette oder Konfi¬
guration der Festplatte werden hier andere Programme (oder auch
gar keine) angezeigt.

2
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Pull-Down-Menü Datei5.2.2

Im Datei-Menü finden Sie die Funktionen zum Laden, Speichern
und Drucken eines Dokumentes. Außerdem sind die Verwaltung
der externen Module und die Funktionen zum Importieren und
Exportieren von Rahmeninhalten in diesem Menü enthalten. Die
Punkte „Diskette formatieren“ und „Calamus verlassen“ schließen
das Datei-Menü ab.

Neu anlegen5.2.2.1

Diesen Menüpunkt wählen Sie, um ein neues, leeres Dokument
zu erzeugen. Bis zu sieben Dokumente können gleichzeitig bear¬
beitet werden. Diese Anzahl reduziert sich aber für jedes bereits
geöf&iete Fenster um 1. Das neue Dokument besteht zunächst aus
einer Seite, die das unter „Seitenmaße einstellen“ definierte Format
besitzt. Dieses Seitenformat können Sie auch nachträglich noch
ändern. Es ist also egal, ob Sie erst das Dokument anlegen und
dann die Seitengröße bestimmen oder umgekehrt. Das funktioniert
sogar dann, wenn bereits Rahmen auf der Seite montiert sind.

Sie sehen nach dem Anklicken dieses Befehls die leere Doku-

mentenseite, die Sie nun ganz normal bearbeiten oder auch in der
Größe ändern können. Textrahmen lassen sich allerdings nur
dann aufziehen, wenn mindestens ein Zeichensatz geladen ist.
Normalerweise ist das auch der Fall. Wenn Sie jedoch die Vorein¬
stellung geändert haben oder der erste zu ladende Zeichensatz
nicht gefunden wird, erhalten Sie beim Erzeugen eines Textrah¬
mens folgende Fehlermeldung:

I
o

©

^Kein Textstil vorhanden

Bevor Sie einen Textrahnen anlegen
können« nüssen Sie zuerst eine
T e x t s t i l l i s t e i a d e n o d e r e i n e n
Te x t s t i l e r z e u g e n .
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Die Funktion „Zeichensätze laden“ (siehe Kapitel 5.7, Thxt-
stU-Modul, Befeblsgruppe Zeichetisatzühersicbt) ermöglicht es Ih¬
nen dann, die notwendigen Zeichensatz-Daten von Diskette oder
Festplatte zu laden.

Laden5.2 .2 .2

Nach Anwahl dieses Menüpunkts wird -sofern Sie nicht bereits
sieben Dokumente bearbeiten -das Dateiauswahl-Formular ange¬
zeigt, aus dem Sie sich das gewünschte Dokument aussuchen kön¬
nen. Nach einem Klick auf „OK“ versucht Calamus, dieses Doku¬
ment sowie die zugehörigen Zeichensätze -falls sich diese nicht
bereits im Speicher befinden -zu laden.

An dieser Stelle müssen wir noch einmal etwas ausführlicher
das Lizenz-Prinzip der Calamus-Zeichensätze diskutieren. Wie be¬
reits im Kapitel 2.0, Installation beschrieben, sind die Zeichen¬
sätze der „DMC Classic Types“-Serie mit der Seriennummer Ihres
Calamus-Programms versehen. Aus diesem Grund müssen Sie
diese Seriennummer auch bei der Bestellung von neuen Zeichen¬
sätzen angeben. Jedesmal, wenn Sie einen Zeichensatz dieser Serie
laden möchten, wird überprüft, ob die Seriennummer des Zei¬
chensatzes mit der von Calamus übereinstimmt. Ist das nicht der
Fall, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, und der Zei¬
chensatz wird nicht geladen. Falls Sie also Dokumente von ande¬
ren Calamus-Besitzern bearbeiten möchten, so müssen Sie selbst
auch über die in diesen Dokumenten verwendeten Zeichensätze
verfügen. Selbst wenn einer Ihrer Bekannten einen dieser Zeichen¬
sätze hat und so „freundlich“ sein sollte, Ihnen diesen zu kopie¬
ren, können Sie diesen aufgrund der unterschiedlichen Serien¬
nummer nicht benutzen. Abgesehen davon macht sich Ihr freund¬
licher Bekannter damit sogar strafbar, da er gegen die Copyright-
und Lizenzbestimmungen verstößt.

Professionellen Belichtungsstudios kann es jedoch nicht zugemu¬
tet werden, jeden nur erdenklichen Zeichensatz vorrätig zu haben.

@

I
X
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Aus diesem Grund erhalten die Belichtungsstudios ein Zusatzmodul
(das Joblisten-Modul), das bei der Druckausgabe/Belichtung (und
NUR dort) auch Zeichensätze verarbeitet, deren Seriennummer von
der des Programms abweicht. Damit aber auch hier der Mißbrauch
ausgeschlossen ist, wird in jedem Dokument die Seriennummer des
Calamus-Programms abgespeichert, mit der es erstellt wurde. Diese
Seriennummer muß mit der des Zeichensatzes übereinstimmen. So¬

mit können mit Ihren Zeichensätzen auch nur Ihre Dokumente be¬

lichtet werden. Nochmal: Diese Ausführungen gelten nur für die
Zeichensätze aus der Reihe der „DMC Classic Types“, also die Schrif¬
ten verschiedener kommerzieller Anbieter.

Zurück zum Laden eines Dokuments: Falls Calamus einen benö¬

tigten Zeichensatz nicht findet, wird folgendes Formular angezeigt.

I
Der Font ERRSSBK.CFH kann nicht geladen »erden.

ISuchpfad ändern I

I E r s a t z f o n t » a h l e n I

O

O

IHcchnal versuchen I©

ILaden abbrechen I

Durch Anklicken eines der vier Felder können Sie bestimmen,
wie weiter verfahren werden soll:

IHochnal versuchen 1

„Nochmal versuchen“ sucht den benötigten Zeichensatz genau
wie beim letzten Mal. Bei Verwendung einer Festplatte macht es
nicht viel Sinn, dieses Feld anzuklicken, denn wie sollte der Zei¬
chensatz denn plötzlich auf die Platte kommen? Wenn Sie Ihre Zei¬
chensätze jedoch auf Diskette oder Wechselplatte speichern, kön¬
nen Sie, nachdem Sie die richtige Scheibe eingelegt haben, auf die¬
ses Feld klicken.

ISuchpfad ändern "H

Ein Klick auf das Feld „Suchpfad ändern“ ermöglicht es Ihnen,
für diesen und alle folgenden Zeichensätze einen neuen Suchpfad

5



festzulegen {siehe Suchpfade einstellen im lüpitel PuU-Down-Menü
Optionen). Die Zeichensätze werden dann in diesem eingestellten
Verzeichnis und allen Unterordnern gesucht. Falls Sie also hier bei¬
spielsweise das Verzeichnis „C:\“ als neuen Suchpfad angeben,
durchsucht Calamus die GESAMTE erste Festplattenpartition nach
den Zeichensätzen. Einerseits ist das für Sie recht bequem, ande¬
rerseits kann diese Suche aber sehr lange dauern. Sie sollten daher
hier das Verzeichnis anwählen, in dem die Zeichensätze auch
wirklich stehen.

I E r s a t z f o n t M ä h t e n I

Falls Sie den benötigten Zeichensatz wirklich nicht besitzen,
können Sie mit „Ersatzfont wählen“ einen anderen, möglichst
ähnlichen angeben. Nach einem Klick auf dieses Feld erscheint das
Dateiauswahl-Formular. Suchen Sie sich aus den angezeigten Zei¬
chensätzen einen aus, von dem Sie glauben, daß er dem benötig¬
ten recht nahe kommt. Selten werden die Zeichensätze jedoch
100 %ig identisch sein, so daß sich in den meisten Fällen die Text¬
formatierung und der Zeilenumbruch ändern werden. Das ändert
natürlich das Erscheinungsbild des Textes, insbesondere, wenn der
Text zusätzlich noch Elemente des manuellen Unterschneidens

(siehe Kapitel 5.1, Textstil-Modul) enthält.

ILaden abbrechen ~l

Die letzte Möglichkeit ist schließlich, den gesamten Ladevorgang
abzubrechen. Falls Sie auf das entsprechende Feld klicken, können
Sie wie vor dem Laden Weiterarbeiten.

o

o
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Einfügen5.2.2 .3

Diesen Menüpunkt können Sie -wie die folgenden auch -nur
dann anwählen, wenn Sie bereits ein Dokument bearbeiten. Er er¬
möglicht es Ihnen, in das aktuelle Dokument ein weiteres mit glei¬
cher Seitengröße von Diskette oder Festplatte einzufügen. Nach
dem Anklicken erhalten Sie zunächst folgendes Formular:

IDOKÜHEHT EIHFU6EH |

Einfügen

I v o r I Seite: 2 0h i n t e r

I « I IABBRUCH I

I
ln diesem Formular bestimmen Sie, an welche Stelle im aktuel¬

len Dokument das zu ladende eingefügt werden soll. Ein Klick auf
„Abbruch“ beendet die Funktion, während nach einem Klick auf
„OK“ oder Druck auf [Return] das Dateiauswahl-Formular ange¬
zeigt wird. Klicken Sie das gewünschte Dokument mit Doppelklick
oder Einfachklick und Klick auf „OK“ an. Falls das Seitenformat
des einzufügenden Dokuments von dem des aktuellen Dokuments
abweicht, wird die Funktion nach einem entsprechenden Hinweis
abgebrochen. Ansonsten wird das neue Dokument an der gewün¬
schten Stelle eingefügt, wobei Calamus mit folgendem Formular
auf die unterschiedlichen Seitenformate hinweist:

U n t e r s c h i e d l i c h e S e i t e n f o r n a t e

D i e S e i t e n f o r n a t e d e r b e i d e n D o k u n e n t e
sind nicht gleich. Soll das Fornat des
hlnzugefügten Dokunents angepaOt Herden?

IAHPASSEin 1ABBRUCH I

7
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Hier können Sie auswählen, ob der Befehl abgebrochen werden
soll oder das kleinere der beiden Dokumente auf die Größe des an¬

deren vergrößert wird. Vergrößern bedeutet dabei lediglich, daß
das Seitenformat geändert wird, alle Objekte behalten ihre Größe
jedoch bei. Wird also ein DIN-A5-Dokument zu einem Dokument
im A4-Format hinzugefügt, erscheinen im späteren Ausdruck die
A5-Seiten in Originalgröße in der linken oberen Ecke der Ausgabe¬
seiten.

5.2.2.4 Schließen

Dieser Menüpunkt, der nur dann anwählbar ist, wenn ein Do¬
kument bearbeitet wird, entspricht dem „Schließen“-Icon in der
oberen linken Ecke des Arbeitsfensters. Sie können dabei wählen,
ob das aktuelle Dokument abgespeichert oder verworfen werden
soll oder ob Sie vielleicht doch noch Weiterarbeiten möchten („Ab¬
bruch“). Vorsicht jedoch: Allzu schnell klickt man dabei auf das
„Verwerfen“-Feld, und die Arbeit von Stunden ist hin.

©

o

C i

Ookunent schließen

Soll das Dokunent noch gesichert
oder eventuelle änderungen verHor-
f e n w e r d e n ?

lUERHERFEHl l■Ilü=]Ull>^;■l

S ichern5.2 .2 .5

Mit diesem Menüpunkt können Sie das aktuelle Dokument un¬
ter demselben Namen auf Diskette/Festplatte abspeichern, unter
dem es geladen oder zuletzt gesichert wurda Haben Sie ein Doku¬
ment gerade erst neu erzeugt, so wird als Voreinstellung der Name
„NEUl.CDK“ genommen, wenn Sie mehrere Dokumente gleichzei¬
tig bearbeiten, heißen die anderen entsprechend „NEU2.CDK“ und
so weiter.

8
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Falls Sie im Formular „Diverse Einstellungen“ (siehe Pull-Down-
Menü Optionen) angegeben haben, daß Dokumente mit einer Ko¬
pie gespeichert werden sollen, wird der Dateityp der letzten Ver¬
sion des Dokuments in „BAK“ geändert. Damit haben Sie immer
den letzten Stand des Dokuments noch auf Festplatte, falls sich
vielleicht doch ein Fehler eingeschlichen hat.

Das folgende Bild veranschaulicht diese Verfahrensweise noch
einmal grafisch:

Test.CDKNeu Test.CDK
&

Test. BAK
C D

Tfest.CDK Test.CDKTest.CDK©

l l ] Tbst.BAKTest.BAKyTfest.BAK

5.2.2.6 Alle Sichern

Dieser Menüpunkt bietet die schnellste Möglichkeit, alle ange¬
zeigten Dokumente zu sichern. Damit können Sie auch zwischen¬
durch alle Änderungen an den Dokumenten auf Diskette/Festplatte
abspeichern. Dieser Menüpunkt wird unter anderem zum automa¬
tischen Sichern der Dokumente aufgerufen (siehe Pull-Down-Menü
Optionen, Punkt Diverses). Die schnellste Möglichkeit, Calamus zu
verlassen und alle Dokumente abzuspeichern, besteht darin, zuerst
diesen Menüpunkt anzuwählen, direkt danach auf „Calamus Ver¬
lassen“ (siehe unten) zu klicken und im angezeigten Formular

9
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dann das Feld „Verwerfen“ anzuwählen. Da die Dokumente unmit¬
telbar vorher gesichert wurden, können Sie dies gefahrlos tun.

^Sichern als...5 . 2 . 2 . /

Im Gegensatz zum Menüpunkt „Sichern“ können Sie hier den
Dateinamen, unter dem das Dokument auf Diskette/Festplatte abge¬
speichert wird, angeben. Nach dem Anklicken dieser Funktion er¬
scheint daher das Daleiauswahl-Formular (siebe Kapitel 5.1.), in
dem Sie den gewünschten Dateinamen eintragen oder auch aus¬
wählen können. Den Dateityp („CDK“) brauchen Sie dabei nicht
anzugeben, Calamus ergänzt ihn automatisch. Existiert die angege¬
bene Datei bereits, wird wie beim normalen Sichern der Dateityp
in „BAK" geändert.

Änderungen verwerfen

6
a

C J

5 . 2 .2 .8

Wenn Sie diesen Menüpunkt anklicken, fragt Sie Calamus zu¬
nächst, ob Sie sich über die Folgen Ihres Handelns im klaren sind.

Falls Sie auf das ,Ja“-Feld klicken, wird die aktuelle Version Ihres
Dokuments verworfen und die zuletzt gesicherte von Diskette/Fest¬
platte geladen. Ein Dokument, das noch nie abgespeichert wurde,
wird ganz gelöscht und neu angelegt.

10
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Drucken5.2.2.9

DDKUHEHT DRÜCKEN /DRUCKER EIHSTELLEH

Drucker! LIHOTROHIC Ul.27
Druckerauflösung! r~ö~1 2548 x254Br»~]

PapiergröDe! oIspeziel l
30̂ ,49763 cn X21474.83632 cn

Paoierzuführung! I«1Filn-Kassette |
Schnittstelle! IParalleiIISerTcITIISCSlIl i l ir i lSonstigeI

o

u

TREIBER I F 8 R B f t U S Z U 6 E

1)1 Hin IUergröDerung! ( 188,BBB y.\Uon Seite! [
b i s S e i t e !

Exenp la re ! I l l
S o r t i e r e n !

Ausr ich tung!
T e i l e d r u c k !
F U l l n u s t e r !

D i v e r s e s ! n j ^ i e g e l t 1 1 H e g a t i v

a r B

r o Linke Seiten iRechtc Seiten
I G e d r e h t I
ISelekt. Teile!

IUngedrehF
I A l l e T e i l e

fl u t o n a t i s c h
G a n z e S e i t e

] [x 1 x N X R

w m m i i
@

Dieser Menüpunkt dient nicht nur zum Drucken, sondern auch
zum Einstellen der Druckparameter. Der Parameter „Seitengröße“
und die real bedruckbare Fläche der Seite machen sich schon bei

der Bearbeitung bemerkbar (siebe Rabmeti-Modul Kapitel 55,
Einstellung von Teildnickrabmen). Daher kann es notwendig sein,
diesen Menüpunkt anzuklicken, obwohl Sie gar nicht drucken
wollen,

ln der oberen Hälfte finden Sie alle Werte, die zum momentan
verwendeten Drucker gehören, oder den Hinweis „Kein Treiber
geladen“, falls Sie noch keinen Drucker ausgewählt haben. Die un¬
tere Hälfte dient zur Einstellung der vom Drucker unabhängigen
Werte. Einige zusätzliche Felder erlauben es Ihnen, einen Drucker
auszuwählen, den Ausdruck zu starten, das Formular zu beenden
sowie einige Spezialfunktionen aufzurufen.
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Treiber laden

ITREIBER LfiPEin

Durch Anklicken dieses Feldes können Sie einen Druckertreiber

auswählen. Das ist notwendig, da verschiedene Drucker auf ver¬
schiedene Arten angesteuert werden. Es gibt nahezu beliebig viele
Möglichkeiten, einem Drucker zu sagen, was er wie drucken soll.
Während früher jeder Hersteller seine Drucker mit anderen Be¬
fehlssätzen ausstattete, haben sich heute einige Standards durchge¬
setzt. Für (fast) jeden dieser Befehlssätze wird zu Calamus ein Trei¬
berprogramm mitgeliefert, das die Dokumentdaten druckergerecht
umsetzt. Suchen Sie sich aus dem Dateiauswahl-Formular den ge¬
wünschten Treiber heraus, und bestätigen Sie die Wahl mit [RE¬
TURN] oder einem Klick auf „OK“. Die Liste der verfügbaren Druk-
kertreiber wird ständig erweitert. Falls Sie mit der Installation Ihres
Druckers Probleme haben, hilft Ihnen Dir Händler sicher gerne
weiter.

Nachdem Sie einen Treiber geladen (oder in der Voreinstel¬
lung festgelegt) haben, sehen Sie im oberen Teil des Formulars
das folgende:

o

C i

Drucken LIHDTRDHIC 30G VI.22
Druckerauflösung: o 2 S 4 B x 2 5 4 D I » I

Papiergröße: o E i g e n e s : I » I
31.50OB cn X399.0BB0 cn

Papierzuführung: K a s s e t t e
Schnittstel le: IParallelIISericlI i fscsTll iTITlISonstige

Die einzelnen Felder haben dabei folgende Bedeutung:

D r u c k e r

D r u c k e r : LIHOTRONIC 3BB VI.22

Name und Typ des vom Treiber unterstützten Druckers. Dies
muß nicht unbedingt der Name Ihres Druckers sein, da viele Druk-
ker zueinander kompatibel sind, also mit den gleichen Komman-

12
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dos angesprochen werden. Bei Matrix-Druckern gibt es zum Bei¬
spiel fast nur noch die Standards der Firmen Epson und NEC. Na¬
hezu alle auf dem Markt erhältlichen Drucker unterstützen einen

dieser Standards, so daß für Matrixdrucker nur diese beiden Trei¬
ber notwendig sind. Ähnliches gilt für Laserdrucker. Hier hat sich
der Befehlssatz der HP-Laserjet-Geräte durchgesetzt. Leider gibt es
in beiden Fällen Ausnahmen, so daß die Liste der Druckertreiber
doch etwas umfangreicher ist. Damit Calamus jedoch richtig
druckt, muß Ihr Drucker auf jeden Fall kompatibel mit dem hier
angeẑ igten Typ sein.

Manche Ausgabegeräte, insbesondere Laserdrucker können nicht
die gesamte Ausgabeseite bedrucken. Daher sollten Sie beim Plazie¬
ren von Rahmen einen Mindestabstand von der Seite einhalten.

Dieser Mindestabstand ist natürlich von Drucker zu Drucker ver¬
schieden. Nach dem Laden eines Druckertreibers werden daher

Hilfslinien eingeblendet, die diese Minimalabstände markieren. Die
bedruckbare Fläche einer Seite wird außerdem im Formular .Auto¬

matische Erzeugung von Tfeildruck-Rahmen“ (siebe Kapitel 5.5,
Rahmen-Modul, Befeblsgruppe Spezialfunktionen Seitenteile) an¬
gezeigt.

I
o

o

©

Druckerauflösung
Druckerauflösung: r~ö~l 2540 x2540

In dieser Zeile wird die momentan eingestellte Auflösung des
Druckers in Punkten pro Zoll angezeigt. Dieses für Sie vielleicht et¬
was ungewohnte Format hat sich bei Druckern durchgesetzt. Es
wäre daher nicht besonders sinnvoll, „Dots per Inch“ (dpi), wie
diese Einheit im Fachjargon heißt, in Pixel pro cm umzurechnen.
Matrixdrucker unterstützen gewöhnlich mehrere Auflösungen, um
entweder schnell (geringe Auflösung =wenig Nadelanschläge =
hohe Geschwindigkeit) oder sauber (hohe Auflösung =viele Na¬
delanschläge =hochwertiges Drucker̂ ebnis) drucken zu können.
Diese verschiedenen Auflösungen können Sie mit den beiden Pfeil-
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feldern durchblättern. Laserdrucker arbeiten normalerweise mit ei¬

ner festen Auflösung (300 x300 dpi), um Fertigungstoleranzen
und konstruktionsbedingte Verzerrungen auszugleichen, können
Sie bei einem Teil der Laserdrucker-Treiber die horizontale Auflö¬

sung in geringen Grenzen verändern.

Papiergröße
Papiergröße! IIEigenes! I■!> I

3 1 . 5 0 0 0 c n X 995.0000 cn

Die hier eingestellte Papiergröße wird bei der Ausgabe bedruckt.
Diese Papiergröße ist unabhängig vom Seitenformat des Doku¬
ments, das Sie im Seiten-Modul, siebe Kapitel 5.4, einstellen. Ein
DIN-A4-Dokument paßt natürlich auf eine D1N-A3-Seite, auch wenn
dabei ein Teil des Ausdrucks einfach weiß bleibt. Wollen Sie jedoch
ein DIN-A3-Dokument auf DIN-A4-Papier ausdrucken, wird nur die
obere linke Ecke des Dokuments ausgegeben. Abhilfe schaffen hier
die Teildruck-Rahmen (siehe Kapitel 5.5, Rahmen-Modul), mit de¬
nen Sie eine Seite in beliebig viele Druckseiten aufteilen können.
Die möglichen Papierformate können Sie mit den beiden Pfeilfel¬
dern durchblättern. Unter dem Namen erscheinen dabei jeweils die
Ausmaße in der Einheit, die Sie im Seiten-Modul unter „Einheiten
einstellen“ definiert haben. Die Papieigröße „Eigenes“ entspricht
dabei dem größten Format, das der Drucker verarbeiten kann und
läßt sich nicht ändern. Diese Papiergröße hat jedoch nichts mit
dem Seitenformat „Eigene“ zu tun, das für das Dokument definiert
wurde (siebe Kapitel5.4, Seiten-Modul).

c - i

Papierzuführung
PapierzufUhrung: I<f IKassette

Falls der ausgewählte Drucker über mehr als eine Papierzufüh¬
rung verfügt, können Sie in dieser Zeile auswählen, welche davon
benutzt werden soll. Matrixdrucker arbeiten normalerweise mit

14
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Traktor (Endlospapier), manueller Einzelblattzufuhr oder automati¬
schem Einzelblattschacht. Bei Laserdruckem können Sie zwischen

der Papierzufuhr aus der/den Papierkassette(n) oder der Einzelblatt¬
zufuhr per Hand wählen.

Bei manueller Einzelblattzufuhr wird der Druckvorgang nach je¬
der Seite unterbrochen, und Sie werden aufgefordert, ein neues
Blatt einzulegen. Nachdem Sie das getan haben, klicken Sie auf das
„OK“-Feld des angezeigten Formulars (oder drücken auf [RE¬
TURN]), um die Ausgabe fortzusetẑ n.

Schnit tstel le

Schnittstelle! IParallel II SeriglFIISCSI ItiliUlSonstigel

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Drucker an Ihren Compu¬
ter anzuschließen. Mit Abstand die meisten Drucker benutzen die

parallele (Centronics-) Schnittstelle, einige arbeiten auch mit seriel¬
ler Datenübertragung über die RS 232C-Schnittstelle Eine Aus¬
nahme bildet der Atari-Laserdrucker SLM 804, der über die DMA-
Schnittstelle mit Daten versorgt wird. Dies ist zwar eine der
schnellsten Möglichkeiten, Daten zum Drucker zu übertragen, lei¬
der ist der Atari-Drucker aber bis jetzt der einzige, der dies aus¬
nutzt (siebe dazu auch Kapitel 4.1, Grundsätzliches).

Manche Ausgabegeräte, wie zum Beispiel einige Satzbelichter,
können auch über die SCSI (sprich „Skasi“)- Schnittstelle mit Da¬
ten versorgt werden, die wesentlich schneller als die DMA-Schnitt-
stelle ist. Falls Sie bei Ihrem Drucker die Wahl zwischen paralleler
und serieller Datenübertragung haben, sollten Sie sich aufgrund
der höheren Geschwindigkeit immer für die parallele Schnittstelle
entscheiden. Während hier die reine Übertragungszeit für eine
DIN-A4-Seite mit 300 x300 dpi ca. 20-200 Sekunden dauert (im¬
mer abhängig vom verwendeten Drucker), müssen Sie bei serieller
Übertragung mit mindestens 9Minuten (!) rechnen.

Schließlich gibt es noch bei einigen Treibern die Schnittstelle
„Sonstige“. Falls dieses Feld angewählt wird, gibt Calamus die Zei-

O

©
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eben über das Betriebssystem bzw. auf Diskette/Festplatte aus, an¬
statt die Hardware Ihres Computers direkt anzusprechen. Diese
Möglichkeit ist daher in den meisten Fällen wesentlich langsamer
als die entsprechende direkte Schnittstelle, in Netzwerkanwendun¬
gen, bei denen sich mehrere Rechner einen Drucker teilen, müs¬
sen Sie jedoch hierauf zurückgreifen, da nur so das Netzwerk be¬
nutzt wird. Nicht jeder Druckertreiber unterstützt alle Schnittstel¬
len, die wählbaren sind schwarz angezeigt, die anderen grau.

Farbauszüge
IFftRBaUSZÜBE I

Nach Anwählen dieses Feldes erscheint folgendes Formular:
o

o

FftRBflUSZÜCE flUSHHHLEN |

1Graustufen I

Farbauszüge
0CYOH

VELLOM
HRGENTfl
BLRCK
HKS 13

ö

I O K I I B L L E I [ a a n i a i r i i n M

Hier können Sie einstellen, ob Ihr mehrfarbig angelegtes Doku¬
ment in verschiedenen Graustufen ausgegeben werden soll, eine
komplette Farbseparation oder nur Teile davon gedruckt werden
sollen. Normalerweise wird auf monochromen Druckern (und
Satzbelichtern) das gesamte Dokument in Graustufen umgesetzt.

Ist das Feld „Farbauszüge“ angewählt, erscheint im unteren Teil
des Formulars eine Liste aller im Dokument benutzten Farbaus-
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Züge Hier können Sie mit dem Rollbalken blättern und mit der
Maus anwählen, welche Farbauszüge gedruckt werden sollen. Mit
den Feldern „Alle“ und „Keiner“ können Sie alle beziehungsweise
keinen Farbauszug anwählen. Nach einem Klick auf das „OK“ oder
„Abbruch“-Feld wird wieder das Druck-Formular angezeigt. Im
Feld „Farbauszüge“ wird übrigens auch die Einstellung des Formu¬
lars in Kurzform angezeigt: Ein schwarzes Häkchen bedeutet, daß
alle Farbauszüge gedruckt werden, ein graues Häkchen steht für
die Ausgabe nur einiger Auszüge. Wird vor dem Wort „Farbaus¬
züge“ gar nichts angezeigt, erfolgt die Ausgabe in Graustufen.

Von Seite.. .

Won Seite! |jTirW]

In diesem Feld geben Sie ein, welche Seite als erste gedruckt
wird. Klicken Sie dazu mit der Maus in das Zahlenfeld, und geben
Sie die gewünschte (physikalische) Seitennummer ein. Voreinstel¬
lung ist die aktuelle Seite, falls Sie einen größeren Wert eingeben,
als bei „bis Seite“ bereits eingetragen ist, korrigiert Calamus diesen
entsprechend. Mit einem Klick auf das „Min“-Feld wird die erste
Seite des Dokuments eingetragen.

I

@

...bis Seite

b i s S e i t e ! I 1 i n ü i T I

Hier wird eingestellt, welche Seite die letzte ist, die gedruckt
wird. Voreinstellung ist auch hier die gerade angezeigte Seite, falls
Sie versuchen, Seiten jenseits der letzten zu drucken, wird der ein¬
gegebene Wert entsprechend korrigiert. Ein Klick auf das „Max“-
Feld trägt die Nummer der letzten im Dokument vorhandenen
Seite in das Eingabefeld ein.
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Exemplare
E x e n p l a r e ! I 1 I

Dieses Feld enthält die Anzahl der Ausdrucke, die von jeder zu
druckenden Seite gemacht werden. Beim Start von Calamus steht
hier eine „1“, falls Sie einen anderen Wert eintragen, wird dieser
auch beim nächsten Druckvoigang wieder benutzt. Falls Ihr Com¬
puter genug Speicher hat, wird eine Seite nur beim ersten Exem¬
plar aufgebaut, um dann für jedes weitere nur noch übertragen zu
werden. Gerade bei Verwendung eines Laserdruckers ist das ein
enormer Geschwindigkeitszuwachs. Beim Atari Laserdrucker fallt
nämlich keine zusätzliche Zeit für die eigentliche Datenübertra¬
gung an, die Daten werden direkt beim Auslesen aus dem Speicher
gedruckt. HP-Laserjet-kompatible Geräte ermöglichen es außerdem,
eine Seite selbsttätig mehrfach zu drucken, so daß hier nach der
Datenübertragung der Computer sogar schon wieder zur Verfü¬
gung steht.

o

Vergrößerung
Vergrößerung! IJIBO z|

Sie können ein Dokument auch während der Ausgabe ver¬
größern oder verkleinern. Den Maßstab tragen Sie hier ein. Bitte
beachten Sie dabei, daß dieser Maßstab sich auf die Seitenmaße
(nicht auf die Druckfläche!) bezieht. Wollen Sie also ein DIN-A4-
Dokument auf D1N-A3-Papier drucken, entspricht das einer Ver¬
größerung von l4l %. Eine Verkleinerung von DIN A4 auf DIN
A5 entspricht 71%. Voreinstellung für die Vergrößerung sind
100 %, ein geänderter Werl bleibt auch beim nächsten Drucken
erhalten.
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Sort ieren

I 3 DS o r t i e r e n :

Sie können die Seiten in aufsteigender (hohler Pfeil nach oben)
oder absteigender (hohler Pfeil nach unten) Reihenfolge ausgeben
lassen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn Ihr Drucker die Seiten in
der Reihenfolge der Ausgabe übereinander ablegt. Das ist zum Bei¬
spiel bei Matrixdruckern mit automatischem Einzelblattschacht der
Fall. Wenn Sie zuerst die letzte und zum Schluß die erste Seite Ih¬

res Dokuments drucken (Sortierung abwärts), liegen danach auch
hier die Blätter in der richtigen Reihenfolge

Weiterhin können Sie wählen, ob nur die linken oder nur die
rechten Seiten ausgedruckt werden sollen. Damit können Sie einen
Stapel Papier zunächst mit nur den rechten Seiten bedrucken las¬
sen, um danach die linken Seiten auf die Rückseiten drucken zu
lassen. Je nachdem, welche Papierführung Ihr Drucker besitzt,
müssen Sie dabei die Sortierreihenfolge (aufwärts/abwärts) ändern.
In der Grundeinstellung werden linke und rechte Seiten gedruckt
(beide Felder angewählt), durch Anklicken der Felder können Sie
die zu druckenden Seiten beliebig wählen.

C D

Ausrichtung
I U n a e d r e h t n I G e d r e h t I

Falls Sie zum Beispiel ein Dokument im DIN-A4-Querformat er¬
stellt haben und dieses dann mit einem normalen Laserdrucker,
der nur das Hochformat bedrucken kann, ausgeben möchten, muß
Calamus die Seite um 90 Grad drehen. Diese Ausrichtung auf der
Druckseite können Sie mit den drei Feldern „Automatisch“, „Unge¬
dreht“ und „Gedreht“ einstellen. Normalerweise sollten Sie dabei
das Feld „Automatisch“ angewählt lassen, wie dies auch bei der
Voreinstellung der Fall ist. Dabei versucht Calamus zunächst, die
Seite ungedreht zu drucken. Falls dies aufgrund des Seitenformats
nicht möglich ist, prüft Calamus, ob die Seite bei gedrehter Aus-

f tus r i ch tung : fl u t o n a t i s c h
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gäbe paßt. Wenn das der Fall ist, wird die Seite gedreht ausgege¬
ben. Sollte die Seite weder gedreht noch ungedreht auf ein Druck¬
blatt passen, so wird die Ausrichtung gewählt, bei der möglichst
wenig an den Rändern abgeschnitten wird.

Bei angewähltem Feld „Ungedreht“ oder „Gedreht“ finden diese
Überprüfungen nicht statt. Die Seite wird dann in der angewählten
Ausrichtung ausgedruckt, überstehende Elemente werden abge¬
schnitten.

Te i led ruck

fl l l e T e i l e I K e l e k t . T e i l e i

Wenn Sie mit Seitenteil-Rahmen (siebe Kapitel 5.5, Rahmen-
Modul) arbeiten, können Sie hier wählen, ob versucht werden
soll, die ganze Seite zu drucken, alle benutzten Seitenteil-Rahmen
auszugeben oder nur die angewählten.

Falls Sie auf Ihrer Seite einen Arbeitsbereich eingestellt haben
(siehe Kapitel 5.4, Seiteti-Modul), ist das erste Feld nicht mit
„Ganze Seite“, sondern mit „Arbeitsbereich“ beschriftet, ln diesem
Fall wird natürlich nicht nur der Arbeitsbereich gedruckt, sondern
auch der eingestellte Randbereich mit eventuellen Schnitt- und Pas¬
sermarken sowie dem Namen des Farbauszuges. Bei den anderen
beiden Feldern erfolgt die Aufteilung entsprechend der vorhan¬
denen oder angewählten Seitenteilrahmen.

Wird zum Beispiel eine D1N-A3-Seite mit zwei Seitenteil-Rahmen
in zwei D1N-A4-Seiten aufgeteilt, so bewirkt das erste Feld, daß nur
die obere linke Ecke der D1N-A3-Seite auf das D1N-A4-Blatt gedruckt
wird. Bei Anwahl des zweiten Feldes wird die Seite entsprechend
den Seitenteil-Rahmen aufgeteilt. Das dritte Feld schließlich be¬
wirkt, daß nur die Rahmen gedruckt werden, die vorher im Rah¬
men-Modul angewählt wurden. Damit können Sie zum Beispiel ei¬
nen Ausdruck von einzelnen Seiten wiederholen, etwa, weil sich
das Papier verklemmt hat.

T e i l e d r u c k : G a n z e S e i t e

0
o

o
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Fül lmuster

] [F ü l l n u s t e r :

Die Füllmuster in Calamus sind optimiert für eine Auflösung
von 300x300 dpi, entsprechen also der Auflösung eines normalen
Laserdruckers. Ist die Auflösung des Ausgabegerätes höher, dann
können die Füllmuster auch vergrößert werden. Sinnvoll ist das
allerdings nur bei bestimmten Füllmustern, wie beispielsweise dem
„Herz“-Muster:

X N X RX 1

2540x2540 dpi300x300 dpi1

o

Würde dieses Muster nämlich bei einer Auflösung von
2540x2540 dpi im Verhältnis 1:1 umgesetzt, wäre von den ur¬
sprünglichen Herzchen nichts mehr zu erkennen. Daher können
Sie hier bestimmen, wie die Füllmuster vergrößert werden sollen.
Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: Ist das Feld „x N“ angewählt,
wird das Füilmuster auf ein ganzzahliges Vielfaches vergrößert.
Dabei kann es jedoch passieren, daß es nicht ganz auf das Ausga¬
beraster paßt. So können Sie zum Beispiei 300x300 dpi zwar auf
2400x2400 dpi umsetzen, indem Sie einfach jedes Pixel in horizon-
taier und vertikaler Richtung drei mal drucken, 2540x2540 dpi las¬
sen sich mit ganzzahiiger Vergrößerung aber nicht erreichen. Dazu
müssen Sie das Feid „x R“ anklicken. Dieses bringt jedoch den
Nachteil mit sich, daß eventueil Moirö-Effekte auftreten können. Je
nach Anwendung sollten Sie daher entscheiden, welches der drei
Feider Sie benutzen möchten. Um die drei Möglichkeiten zu ver¬
gleichen, können Sie sich die Resuitate aber schon im voraus am
Biidschirm ansehen: Stellen Sie dazu einfach die Bildschirmver¬

größerung so ein, daß Sie der Druckerauflösung entspricht (siehe
Kapitel 5.1, Bedienung der Standardelemente, Punkt Kopfzeile).

O

©
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Diverses

I N e g a t i v I

Bei der Druckausgabe sind noch zwei Zusatzfunktionen einge¬
baut: Mit den beiden Feldern in der Zeile „Diverses“ können Sie
wählen, ob das Dokument seitenverkehrt und/oder negativ ge¬
druckt wird. Die gespiegelte Ausgabe des Dokuments benötigen Sie
zum Beispiel für das Offsetdruckverfahren, bei dem das Dokument
auf einen durchsichtigen Film gedruckt wird. Stellen Sie sich dazu
eine Overhead-Folie vor, die Sie von der Rückseite beschriften.
Dann müssen Sie natürlich spiegelverkehrt schreiben. Die Beschrif¬
tung von der Rückseite hat den Vorteil, daß die Schrift später exakt
auf der Glasplatte des Projektors liegt und somit schärfer darge¬
stellt wird.

Bei angewähltem Feld „Negativ“ wird die Ausgabe genau inver¬
tiert: Alle nicht bedruckten Teile der Seite erscheinen schwarz, der
Rest weiß.

Zusätzlich gibt es noch die Druckmodule „Jobliste“ und „Nut¬
zendruck“, die -sofern vorhanden -zwei entsprechende Felder
am unteren Rand des Formulars einblenden. Die Bedienung ist
dann in der Moduldokumeniation beschrieben.

Mit dem Feld „Drucken“ wird das aktuelle Dokument entspre¬
chend den Einstellungen ausgedruckt. Diesen Druckvorgang kön¬
nen Sie durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [Shift], [Control]
und [Alternate] abbrechen.

D i v e r s e s : Gespiegelt

©
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Externe Module5.2.2.10

Mit diesem Menüpunkt können Sie externe Programm-Module
in Calamus einbinden, löschen oder ausführen. Auch die mitge¬
lieferten Module sind (bis auf das Klemmbrett-Modul) in dieser
Liste aufgeführt und können ersetzt oder gelöscht werden.
Nach dem Anklicken sehen Sie das Objektauswahl-Formular, das
im Kapitel 5.1, Bedienung der Standardelemente beschrieben
ist. Zusätzlich zu den normalen Feldern erscheint ein Feld „Aus¬
führen“. Normalerweise starten Sie ein externes Modul durch ei¬

nen Klick auf das dazugehörige Icon in der Kopfzeile Genau das
gleiche können Sie mit diesem Feld auch tun. Es gibt aber auch
Module, die Sie entweder über dieses Feld oder über einen Dop¬
pelklick auf den Modulnamen aktivieren.

o

©

EXTERNE KODULE

tatmenbearbei tung
Tex tbea rbe i t ung
Te x t s t i l v e r H a l t u n g
L in ienrahnen-Bearbe i tung
tas te r rahnen-Bearbe i tung

0 LäSCHEN

tlLLE LdSCHEN

LADEN

ERSETZEN

AÜSFÜHREH

AUSGANG
0
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Importieren/Exportieren5.2.2.11

Diese beiden Menüpunkte sind so ähnlich, daß sie gemeinsam
erklärt werden können. Texte, Vektor- und Rastergrafiken können
in Rahmen importiert und aus Rahmen exportiert werden. Impor¬
tieren bedeutet dabei, daß die „nackten“ Informationen von Dis¬
kette oder Festplatte in einen Rahmen kopiert werden. Analog ist
das Exportieren das Schreiben eines Rahmeninhalts auf Dis¬
kette/Festplatte Das ist im Prinzip wirklich so einfach, wie es sich
anhört, der Teufel steckt aber im Detail: Leider gibt es sehr viele
verschiedene Möglichkeiten, einen Text oder eine Grafik auf einem
Massenspeicher zu codieren, und jeder Software-Hersteller sucht
sich die Möglichkeit, von der er der Ansicht ist, sie sei am ge¬
schicktesten. Da meist keine der bereits benutzten Methoden alle
für sein Programm relevanten Daten schnell und einfach spei¬
chern kann, denkt er sich eben eine neue Art der Datencodierung
aus. Auf diese Art und Weise haben sich Dutzende dieser soge¬
nannten „Dateiformate“ gebildet, eine Norm ist nicht in Sicht.

Für ein Programm wie Calamus wirft das natürlich ein Pro¬
blem auf: Ein Desktop-Publishing-Programm dient zur präsentati¬
onsreifen Aufbereitung von vorhandenen Texten, Grafiken und
Bildern. Das Erstellen dieser Grundelemente ist meist die Aufgabe
von anderen, dafür spezialisierten Programmen. Um Ihnen die
Möglichkeit zu geben, Texte und Grafiken aus möglichst vielen
anderen Programmen übernehmen zu können, muß Calamus alle
in diesen Programmen verwendeten Dateiformate kennen und
verstehen. Sinnvoll wäre das aber nur begrenzt, denn es ist ja
überhaupt nicht sicher, ob SIE in der konkreten Anwendung
wirklich ALLE Dateiformate benötigen. SteUen Sie sich einen Uni¬
versaldolmetscher vor, der alle Sprachen dieser Welt beherrscht.
Wofür brauchen Sie dieses Genie, wenn Sie sich doch „nur“ mit
Franzosen und Engländern unterhalten möchten? Ein Französisch-
und ein Englischübersetzer wären zusammen dann immer noch
preiswerter...

@
O

o
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Aus diesem Grund ist der Datenim- und -export ebenfalls modulari-
siert. Ein solches Import- oder Export-Modul nennt man einen „Trei¬
ber“, vielleicht kommt der Name daher, daß er die Daten auf Trab
bringt. Dieser Treiber ist nun nichts weiter als ein Übersetzer, der nur
eine Fremdsprache beherrscht, und wird nur dann konsultiert, wenn
Sie ihn brauchen. Ansonsten ruht er auf Diskette oder Festplatte Es
gibt dabei Treiber, die nur zum Import oder nur zum Export dienen,
manche können auch beides. Beim Import übersetzt der Treiber dabei
die Daten vom externen Format in das intern verwendete Cala¬

mus-Format, beim Exportieren passiert genau das G ênteil.
Dieses Konzept hat noch einen weiteren Vorteil: Ein Programm

mit fest definierten Import-ZExport-Formaten kann nur recht
schwer {und vom Anwender gar nicht) um weitere Dateiformate
erweitert werden. Bei Calamus hingegen können Sie jederzeit neue
Import-ZExport-Treiber installieren, da es sich um eigenständige
Dateien auf Diskette handelt. Falls also irgendwann einmal ein
neues Tfextverarbeitungs- oder Zeichenprogramm auf dem Markt
erscheinen sollte, das wieder einmal sein eigenes Dateiformat mit¬
bringt, braucht dafür nur ein neuer Import-ZExport-Treiber erstellt
werden, den Sie dann auch nachträglich installieren können.
Schon versteht Calamus auch diese Daten.

Nun die Praxis: Die Menüpunkte „Importieren“ oder „Exportie¬
ren“ können Sie nur dann anklicken, wenn Sie EINEN Text-, Ra¬
ster- oder Vektorgrafikrahmen angewählt haben. Danach sehen Sie
das Objektauswahl-Formular. Hier sehen Sie die Formate, die Cala¬
mus lesen beziehungsweise schreiben kann. Durch Anklicken des
„Laden“- (bzw. „Ersetzen“)-Feldes können Sie sich nun (siebe Ka¬
pitel 5.1, Bedienung der Standardelemente) Treibermodule in das
Formular einladen. Die Namensgebung der Treibermodule folgt da¬
bei im übrigen einer Systematik:

Während der Dateiname eine Kurzform des externen Dateifor¬

mats darstellt, gibt der Dateityp (die drei Buchstaben hinter dem
Punkt) die Art des Treibers an. Der erste Buchstabe des Dateityps
ist immer ein „C“ (für „Calamus“). Ist das Modul nur für den Im-

o

©
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port geeignet, so ist der zweite Buchstabe ein „I“, bei Treibern, die
nur exportieren können, steht hier ein „E“, und Treiber, die
sowohl importieren als auch exportieren können haben ein „X“
als zweiten Buchstaben des Dateityps. Welche Rahmenart der Trei¬
ber bearbeitet, können Sie aus dem dritten Buchstaben entnehmen:
Ein J“ steht für Textrahmen, ein „R“ kennzeichnet Rastergrafiken,
und ein „V“ bedeutet, daß der Treiber Vektorgrafiken im- oder ex¬
portieren kann. Die ersten acht Buchstaben des Dateinamens sind
eine Kurzbezeichnung des Dateiformats. Hinter dem Namen „MS-
WORD.CIT“ verbirgt sich also ein Import-Treiber für Textrahmen,
der Daten, die mit dem Programm „Microsoft WORD“ erstellt wur¬
den, lesen kann. Der Treiber „ASCIl.CXT“ kann entsprechend Text¬
rahmen im ASCIl-Format lesen und schreiben.

Zusätzlich zu den normalen Feldern des Objektauswahl-Formu¬
lars sind noch ein oder zwei weitere vorhanden: „Importieren“
oder „Exportieren“ bedürfen wohl keiner weiteren Erklärung. Beim
Text-Import erscheint jedoch noch ein Feld „Fonts“. Nach Anklik-
ken dieses Feldes erscheint das folgende Formular:

II FOHTflüSHtlHL FÜR TEXTSTILE “KURSIM'' ÜHD ‘'FETT» |

O

I

H o r n a i G a r a n o n d

Garanond kursiv
G a r a n o n d h a l b f e t t

G a r a n o n d h a l b f e t t k u r s i v

K u r s i v
F e t t

F e t t u n d K u r s i v

i a r a n o n d
i a r a n o n d k u r s i v

i a r a n o n d h a l b f e t t
i a r a n o n d h a l b f e t t k u r s i v

K u r s i v - F o n t
K u r s i v - S t i l

aUSGRNG
0

Hier können Sie den verschiedenen Schriftarten, die das ange¬
wählte Format unterstützt, unterschiedliche Zeichensätz^ zuord¬
nen. Meist werden das nur die Schriftarten „Fett“ und „Kursiv“
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sein. Falls Sie die vorgegebene Einstellung ändern möchten, klicken
Sie zunächst auf das Feld mit der entsprechenden Schriftart und
dann in der darunter dargestellten Übersicht auf den gewünschten
Zeichensatz.

Zusätzlich können Sie noch bestimmen, wie Text, der im Origi¬
nal-Dokument kursiv gesetzt ist, behandelt wird. Falls das Feld
„Kursiv-Font“ aktiviert ist, wird der bei „Kursiv“ und „Fett und
Kursiv“ angegebene Zeichensatz benutzt. Ist das Feld „Kursiv-Stil“
aktiv, dann werden die unter „Normal“ und „Fett“ eingestellten
Zeichensätze schräggestellt.

Ein Klick auf „OK“ beendet die Zuordnung, die dann bis zum
nächsten Import gespeichert wird.

Disk formatieren5.2.2.12
o

Kennen Sie das: ln stundenlanger, mühsamer Kleinarbeit haben
Sie eine wichtige, kreative Leistung am Rechner vollbracht, deren
Resultat sie nun abspeichern möchten. Da meldet Ihnen Ihr Com¬
puter ein unerbittliches „Diskette voll“. Löschen ist nicht drin, alle
Dateien sind immanent wichtig. Da liegt zwar noch eine Leerdis¬
kette, aber die ist leider unformatiert. Um die zu formatieren,
müßten Sie aber das Programm verlassen, wobei die ganze schöne
Arbeit hin wäre

Weil das in der Tat schon einigen Anwendern der ersten Cala¬
mus-Versionen passiert ist, wurde in das Datei-Menü noch ein Punkt
aufgenommen, um Disketten aus Calamus heraus zu formatieren.

Im folgenden Formular wählen Sie, ob die Diskette in Laufwerk
Aoder Bformatiert werden soll, ob das einseitige (360 KByte, SF
354) oder das doppelseitige (720 KByte, SF 314) Format geschrie¬
ben werden soll und welchen Namen die Diskette bekommen soll.

Bevor Sie auf „OK“ klicken, sollten Sie sich noch einmal verge¬
wissern, ob auch wirklich die richtige Diskette im richtigen Lauf¬
werk liegt, denn direkt nach dem Klick fängt der Formatiervor¬
gang an, der erbarmungslos alle Daten von der Diskette löscht.

O
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IDISKETTE FCRMBTIEREH |

D i s k s t a t i o n ! H H I B I
I E i n s e i t i ä l Z w e i s e i t i g

Disknanei CflLRHUS .DMC

I O K I lililiiil'Mil

Noch ein Tip: Es muß ja nicht immer Formatieren sein. Falls
Sie gerade keine Leerdiskette zur Hand haben und/oder vielleicht
doch nur auf einer vorhandenen Diskette etwas Platz schaffen
möchten: Im Dateiauswahl-Formular können Sie mit dem Müllei-
mer-lcon einzelne Dateien löschen. Sollten Sie also die ^Diskette
voir-Hiobsbotschaft bekommen, wählen Sie ganz einfach noch¬
mal die „Sichern als ...“-Funktion an, klicken auf eine Datei, die
gelöscht werden kann und dann auf das Icon für „Datei löschen“.
Das können Sie so lange wiederholen, bis Sie glauben, genügend
Platz auf der Diskette/Festplatte zu haben. Die Dateien, die Sie da¬
bei erfahrungsgemäß am wenigsten brauchen, sind die “BAK“-
Versionen (siehe Punkt „Sichern“). Sie sollten also im Datei-Aus-
wahl-Formular zunächst alle „.BAK“-Dateien anzeigen lassen und
diese löschen.

@
o

o
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Calamus verlassen5.2.2.13

Nicht nur der letzte Menüpunkt im Datei-Menü, sondern auch
im ganzen Programm. Wenn Sie diesen Punkt anklicken, wird Ca¬
lamus beendet. Vorher erscheint allerdings eine Sicherheitsab¬
frage, so daß Sie noch Gelegenheit bekommen, Ihr Dokument zu
sichern.

C a l a n u s v e r l a s s e n

Mas so l l n i t den/den aktue l len Do-
kunent(en) geschehen?

n>ERHERFEHi i K M I i M l

©
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Pull-Down-Menü „Optionen5.2.3

Dieses Pull-Down-Menü enthält verschiedene Einstellungen und
Befehle, die sich nicht auf ein spezifisches Modul, sondern auf das
Programm als Ganzes beziehen.

Hilfsmeldungen5.2.3.1

ln der oberen rechten Ecke der Pull-Down-Menüzeile können

Sie eine kurze Beschreibung der Funktion einblenden, auf die der
Mauscursor gerade zeigt. Dieser Menüpunkt dient dazu, diese Hilfs¬
meldungen ein- und auszuschalten. Ein Häkchen im Pull-Down-
Menü kennzeichnet, daß die Funktion eingeschaltet ist.

o
C i

5.2.3.2 Kopierart einstellen

Mit diesem Menüpunkt können Sie einstellen, auf welche Art
und Weise Rahmen kopiert werden, und ob und wie Mehrfachko¬
pien erstellt werden sollen. Nach dem Anklicken sehen Sie folgen¬
des Formular:

IKOPIERfiRT EIHSTELLEH |

I H u r p h y s i s c h e K o p i e n ]
H u r v i r t u e l l e K o p i e n

IAn f rage be in Kop ie ren 1
IStatus der Kopien belassen 1

Unzahl der Kopien; l|
H o r z . A b s t a n d ;
U e r t . A b s t a n d ;

i ~ i - |

Hier können Sie wählen, ob Rahmenkopien grundsätzlich phy¬
sisch oder virtuell ausgeführt werden oder ob bei jedem Kopier-
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Vorgang nachgefragt werden soll. Das Konzept der physischen und
virtuellen Kopien ist im Kapitel 5.5, Rabmen-Modul, Befebls-
gruppe Werkzeuge ausführlich erläutert. Vier Auswahlmöglichkei¬
ten stehen Ihnen zur Verfügung: Sie können vorgeben, daß grund¬
sätzlich nur physische oder grundsätzlich nur virtuelle Kopien er¬
stellt werden sollen. Außerdem kann Calamus auch bei jedem Ko-
piervoi^ang nachfragen, welche Kopierart Sie wünschen. Der
letzte Punkt „Status der Kopien belassen“ erzeugt beim Kopieren
einer virtuellen Kopie eines Rahmens wieder eine virtuelle Kopie,
während physische Kopien bereits bestehender Rahmen (und
natürlich auch die Originale) weiterhin physisch kopiert werden.

Um Mehrfachkopien eines Rahmens zu erstellen, können Sie die
gewünschte Anzahl im Feld „Anzahl der Kopien“ vorgeben. Damit
die Kopien danach nicht alle Übereinanderliegen, sollten Sie in den
folgenden Eingabefeldem eintragen, um welche Distanz die Kopien
versetzt werden sollen. Ein Eintrag im Feld „Horz. Abstand“ er¬
zeugt mehrere Kopien nebeneinander, eine im Feld „Vert. Abstand“
eingetragene Zahl bewirkt, daß die Kopien untereinander angeord¬
net werden. Sie können natürlich auch in beide Felder Werte ein¬

tragen, dann liegen die Kopien schräg untereinander. Die verwen¬
dete Einheit ist das Seitenmaß (siebe Kapitel 5.4, Seiten-Modul,
Befebl Einbeiten eimtellen).

I
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I Stat ist ik.2.3.3

Um einen Überblick über die Anzahl der Seiten Ihres Doku¬
ments und den verfügbaren Speicher zu bekommen, können Sie
den Menüpunkt „Statistik“ anklicken.

rsTflTisn in
Vergangene Zeit: Q8.42

A k t u e l l e s D o k u n e n t

A n z a h l d e r S e i t e n :

Letzte belegte Seite;
11

9

Freier Speicher

S t a n d a r d :
E r N e i t e r t :

V i r t u e l l :

I2249 KByte
eKByte

70QO KByte

ICK IISPEICHER AUFRlÜHEHl

Das dann angezeigte Formular gibt Ihnen Aufschluß über die Ar¬
beitszeit in Calamus, die Gesamtanzahl der Seiten, die letzte belegte
Seite und den noch freien Speicher im RAM und auf Festplatte (siebe
Kapitel 4.1, Gnmdsätzlicbes, Infomationsdarstellung im Compu¬
ter). Der hier angezeigte freie Standard-Speicher steht für alle Arbeits¬
bereiche zur Verfügung. Der erweiterte Speicher ist in seiner Anwen¬
dung etwas eingeschränkt: Der Atari-Laserdrucker kann hieraus zum
Beispiel keine Daten beziehen. Wenn Ihnen das Programm also beim
Ausdruck meldet, daß nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung
steht, um eine Seite auf dem (Atari-) Laserdrucker auszugeben,
mangelt es ausschließlich an Standard-Speicher. Der virtuelle Spei¬
cher (siebe Kapitel 4.0, Grundsätzlicbes) befindet sich nicht im
Rechner selbst, sondern auf Festplatte. Hieraus können Sie entneh¬
men, wie groß Ihr Dokument noch werden darf. Bitte berücksichti-
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gen Sie dabei, daß Calamus für einige Befehle noch internen,
vorübergehenden Speicherplatz benötigt. Mit dem Feld „Speicher
aufräumen“ können Sie alle intern benutzten Cache-Speicher
(siehe unten, Befehl Diverses) löschen. Der nächste Bildaufbau
dauert dann zwar etwas länger, dafür sehen Sie aber konkret,
wieviel Speicherplatz Ihr Dokument nun belegt.

I .2.3.4 Text neu berechnen

Calamus unterstützt eine halbautomatische Verwaltung von Fuß¬
noten-, Index- und Seitennummem. Halbautomatisch bedeutet dabei,
daß Sie nach Änderungen der Ifextformatierung diese Nummern neu
berechnen lassen müssen. Dieses Konzept erlaubt die zügige Bearbei¬
tung des Dokuments, da ansonsten bei jeder Ttottformatierung die
nicht weniger aufwendige Berechnung der Fußnoten, des Index und
der Kapitel-ZSeitennummern ebenfalls durchgeführt werden müßte
Die Rechenzeit für die Textformatierung würde sich dadurch er¬
höhen. Daher wurde diese Berechnung in einem eigenen Menüpunkt
unteî ebracht, da sie doch nur recht selten notwendig ist. Nach dem
Anklicken dieses Menüpunkts wird folgendes Formular eingeblendet:

I

©

TEXrHEülERECHHEH 1̂ -1̂
IFußnoteiTI

Startnunner! 1 H u n n e r n z e l c h e n ; x
Hunerierungsart: ■wIHBC~11 abc Ifl~n11 iii

Einträge!
Einträge/Rahnen:

INeue anhängenA l t e l ö s c h e n
E i n e r I U n b e g r e n z t

I I n d e x ~ ]
S o r t i e r e n :

E i n t r ä g e :
IRlchabetisch I
IHeue anhängenI

Chronologisch
A l t e l ö s c h e n

Kap i te l - und Se i tennunnern /üe rMe ise

Z e i t / D a t u n - E i n t r ä g e

N e u b e r e c h n e n v o n S e i t e 1 b i s S e i t e Z B

OK ABBRUCH
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Neben den genannten Elementen können Sie auch noch die
Zeit-/Datums-Einträge neu berechnen lassen (siebe Kapitel 5.6,
Tbxt-Modul).

Die Elemente, die aktualisiert werden sollen, können Sie mit den
quadratischen Feldern am linken Rand des Formulars anwählen.

Die fünf Bereiche dieses Formulars werden im folgenden einzeln
besprochen:

Fußnoten

Die Erzeugung und Verwaltung von Fußnoten wird bei der Be¬
schreibung des Rahmen-Moduls (Kapitel 5.5, Befeblsgruppen Werk¬
zeuge und Spezialfunktionen Textrabmen) und des Text-Moduls
(Kapitel 5.6, Befeblsgruppe Werkzeuge) ausführlich beschrieben. Bei
einer Neuberechnung werden die eigentlichen Fußnotentexte in die
dafür vorgesehenen Fußnotenrahmen übernommen und anstelle
des Platzhalters wird eine durchlaufende Numerierung gesetzt.
Außerdem erscheint im Haupttext ein Verweis auf die Fußnote in
Form der hochgestellten Fußnotennummer. Das Zeichen, das bei
Fußnoten als Platzhalter für die Fußnotennummer steht, können
Sie im dafür vorgesehenen Feld eintragen.

s
o

C T

IFu$notcn~1
Startnufmer! 1 H u n n e r n z e i c h e n i x

Hunerierungsart: IHMHhcI 11^fl~n1 [TTr
E i n t r ä g e !

Einträge/Rahnen:
IHeue anhand
IUnbegrenz t "

A l t e l ö s c h e n
E i n e r

Bei einer Aktualisierung der Fußnotenrahmen sollen normaler¬
weise deren alte Inhalte gelöscht werden. Nur wenn Sie beispiels¬
weise eine Endnotensammlung über mehrere Dokumente hinweg
erstellen möchten, sollten Sie die neu erstellten Fußnoten an die be¬
reits bestehenden anhängen. Weiterhin können Sie wählen, ob pro
Fußnotenrahmen nur eine Fußnote erzeugt werden soll oder ob so
viele Fußnoten in einen Rahmen passen sollen, bis dieser voll ist.
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Index

Die Indexverwaltung wird ebenfalls bei der Beschreibung des
Rahmen-Moduls (Kapitel 5.5, Befeblsgruppeti Werkzeuge und
Spezialfunktionen Tbxtrahmen) und des Text-Moduls (Kapitel 5.6,
Befeblsgruppe Werkzeuge) diskutiert. Mit den hierfür vorgese¬
henen Feldern können Sie festlegen, ob der Index chronologisch
nach Seitennummern oder alphabetisch nach Stichworten sortiert
sein soll. Außerdem können Sie wie bei den Fußnoten bestimmen,
ob ein alter Index vorher gelöscht wird oder ob die neuen Daten
daran angehängt werden sollen.

5.2

I I n d e x ~ l
S o r t i e r e n :

Einträge:
I f t l o h a b e t i s c h
IHeue anhängen

Chrono log i sch
A l t e l ö s c h e n

X

o
S
o

©

Kapitel- und SeitennummernA/ierweise
Kap i t e l - und Se i t ennunne rn fUe rKe i se

Würden nach jedem Einfügen einer Kapitelnummer alle folgen¬
den neu berechnet, hieße dies, daß auch der gesamte folgende Text
neu formatiert werden müßte. Daher wurde die Neuberechnung
von Kapitel- und Seitennummem sowie der entsprechende Verweis
in dieses Formular verlagert. Alle Seiten- und Kapitelnummern so¬
wie entsprechende Verweise im angegebenen Seitenbereich werden
neu errechnet, wenn das entsprechende Feld aktiviert ist.

Zeit/Datum-Einträge
Z e i t / D a t u n - E i n t r ä g e

Die Einträge für Systemzeit und Datum, die Sie im Text-Modul
einfügen können, werden mit dieser Funktion auf die aktuellen
Werte geändert. Dazu muß Ihr Computer jedoch entweder mit einer
Echtzeituhr ausgerüstet sein (dies ist bei allen Mega-STs und bei den
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Geräten der TT-Serie der Fall), oder Sie müssen die Uhrzeit vor dem
Start von Calamus im Betriebssystem eingestellt haben. Sie können
damit zum Beispiel auf vordefinierten Briefbögen das aktuelle Datum
eintragen lassen. Würde das Datum automatisch jedesmal eingetra¬
gen, dann würde bei einem späteren, nochmaligen Ausdruck anstatt
des Original-Datums das Ausdruck-Datum gedruckt.

Neu berechnen von Seite ... bis Seite ...

H e u b e r e c h n e n v o n S e i t e 1 b i s S e i t e 2 0

Diese Eingabefelder gelten für das gesamte Formular. Die an¬
gewählten Elemente werden nur auf den hier angegebenen Sei¬
ten neu berechnet. Als Voreinstellung ist das gesamte Dokument
eingetragen. o

O

Dokument fix ieren5.2.3.5

Auch dieser Menüpunkt ist für die etwas fortgeschritteneren
DTP-Anwender gedacht. Nichtsdestotrotz sollten Sie jedoch die
Möglichkeiten dieses Befehls kennen, um ihn bei eventuell auftre¬
tenden Problemen einsetzen zu können.

Calamus speichert Informationen für den Textumbruch in Ca¬
che-Speichern (siebe Kapitel 4.2, Begriffsbestimmung Raster/Vek¬
torfonts und PuU-Doum-Metiü Optionen, Punkt Diverses). Diese
Cache-Speicher werden, sobald neuer Speicherplatz benötigt wird
wieder gelöscht. Muß danach ein Tbxtrahmen neu aufgebaut wer¬
den, so wird er neu formatiert. Im Regelfall liegen diese Um¬
bruch-Informationen also nicht für das gesamte Dokument vor,
sondern werden nach jedem Laden des Dokuments beim Aufbau
von Textrahmen neu berechnet.

Das ist sicherlich auch in den meisten Fällen sinnvoll. Es gibt je¬
doch einige Ausnahmen: Wenn Sie zum Beispiel ein Dokument
zum Belichtungsstudio geben, wird es dort in der Regel mit den
Zeichensätzen des Studios belichtet. Falls nun zum Beispiel der
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dort vorhandene Zeichensatz eine neuere Version des von Ihnen

bei der Erstellung verwendeten Zeichensatzes ist, können Probleme
auftreten. So können in diesem neueren Zeichensatz einige Zei¬
chen schmaler oder breiter sein als in Ihrem, so daß der Text nor¬
malerweise noch einmal komplett umbrochen würde Dies können
Sie dadurch verhindern, daß Sie beim Abspeichem des Dokuments
den Umbruch fixieren. Konkret heißt das: Sämtliche Umbruchin¬

formationen werden mit abgespeichert. Damit können Sie sicher
sein, daß bei der späteren Ausgabe Textrahmen genau so forma¬
tiert werden, wie Sie sie auf dem Bildschirm sehen.

Sollen aber sämtliche Tfextrahmen des Dokuments vor der Aus¬

gabe neu formatiert werden, so wählen Sie im folgenden Formular
das Feld „Lösen" an. Vor dem Abspeichern werden dann sämtliche
Umbruch-Informationen „weggeworfen“ Als Nebeneffekt handeln
Sie sich allerdings eine längere Druck- (Belichtungs-) Zeit ein.< 3

O

©

IPOKäHEHT FIXIEREN |

L ö s e n I

Lösen I
Tex tunb ruch

Benutzung der Farbebenen IBelassen

F i x i e r e n

F i x i e r e n

IBelassen IUnbenutz te Fonts

U n b e n u t z t e Te x t s t i l e

U n b e n u t z t e S t a n n s e i t e n I B e l a s s e n I

Leere Layoutseiten

L ö s c h e n

ILöschen IB e l a s s e n

L ö s c h e n

B e l a s s e n

I H e i n IBnfrage bein Sichern J a

H i n . L i n i e n b r e i t e

I I

Mit dem Feld „Belassen“, das normalerweise angewählt ist, ha¬
ben Sie den Kompromiß zwischen Belichtungszeit und Neuforma¬
tierung: Die bereits vorhandenen Umbruchinformationen werden
abgespeichert, für alle nicht vorhandenen Seiten werden sie bei
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der Ausgabe erzeugt. Das oben Gesagte gilt analog auch für die
Farbauszüge Hier wird für jede Seite gespeichert, welche dieser
Farbauszüge benutzt werden. Auch diese Informationen können
Sie mit dem Dokument abspeichern, um die Ausgabe kompatibel
zu gestalten und Belichtungszeit zu sparen.

Außerdem können Sie mit diesem Befehl einstellen, wie Cala¬
mus mit Zeichensätzen, Textstilen sowie Stamm- und Layoutseiten
verfahren soll, die nicht benutzt werden. Für jedes dieser Elemente
können Sie bestimmen, ob es erhalten bleiben soll oder beim
Abspeichern des Dokuments automatisch gelöscht wü .̂

Mit den Feldern „Anfrage beim Sichern“ bestimmen Sie, ob
dieses Formular bei jedem Sichern des Textes angezeigt werden
soll. Dann können Sie die hier vorgenommenen Einstellungen
nochmal überprüfen und gegebenenfalls ändern. Zur Sicherheit
sollte hier immer das „Ja“-Feld angewählt sein.

Schließlich können Sie noch eine minimale Linienbreite ein¬

stellen. Ein hier eingetragener Wert bewirkt, daß Linien unter
dieser Dicke auf diese Breite vergrößert werden. Damit können Sie
vermeiden, daß Haarlinien, die bei Satzbelichtem bei 2540 dpi
gerade noch 1/100 mm dick sind, beim späteren Drucken ver¬
schwinden.

Zusätzlich zu den Feldern „OK“ und „Abbruch“, die sich wie ge¬
wohnt verhalten, finden Sie noch das Feld „Anwenden“ mit dem
Sie alle eingestellten „Löschoperationen“ einmalig sofort durch¬
führen können. Damit können Sie also die Fixierungen für Text¬
umbruch und Farbebenen entfernen, so daß diese neu berechnet
werden. Außerdem können Sie damit auch die angewählten unbe¬
nutzten Elemente aus dem Dokument löschen.

C i

I
o c

5.2.3.6 Kommandotasten

Calamus kann nicht nur mit der Maus bedient werden, sondern
auch über die Tastatur. In der Kopfzeile wird ständig angezeigt, mit
welcher Tastenkombination Sie die Funktion auslösen können, auf
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die der Mauscursor gerade zeigt (siebe Kapitel 5.1, Bedienung der
Standardelemente). Sie können sich mit diesem Befehl alle Tasta¬
turbefehle in Form einer Liste ansehen.

Nach dem Anklicken des Menüpunkts sehen Sie das folgende
Formular:

IKBtHftHDOTflSTEin

L LUDEN
L LUPEü c
s SICHERN

CftLdKUS VERLASSEN
SICHERN RLS...
EXTERNE HQOULE
SEITE LADEN

R
0R

R U
R C L S R S L
R L S R S S

ö

Iloschen IILRDEN |

IALLE LOSCHEN IISICHERN I I A U S 6 A K 6 ~ l

o

Am Anfang jeder Zeile wird dabei angegeben, welche Tastenkom¬
bination Sie betätigen müssen. Die Abkürzungen „C“, „A", „LS“ und
„RS“ stehen dabei für die Umschalttasten [Control], [Altemate],
[Shift links] und [Shift rechts]. [Shift links] bezeichnet dabei die
[Shift]-Taste in der linken unteren Ecke der Tastatur, während mit
[Shift rechts] die entsprechende Taste rechts neben dem [-]-Zeichen
auf der Haupttastatur gemeint ist. Diese Umschalttasten sind immer
festzuhalten, während die dahinter angegebene „richtige“ Taste
betätigt wird. Schließlich ist noch eine Beschreibung der Funktion
angegeben, die durch diese Tastenkombination ausgelöst wird. Se¬
hen Sie sich also zum Beispiel folgende Zeile in der Liste an:

L L O D E N0

Dies bedeutet, daß Sie durch die gleichzeitige Betätigung der Ta¬
sten [Alternate] und [L] ein Dokument laden können, so als hätten
Sie den entsprechenden Eintrag im Pull-Down-Menü „Datei“ an¬
geklickt. Eine Ausnahme gibt es von dieser Regel: Steht in der Liste
eine Kombina t ion w ie
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so bedeutet das, daß der Befehl „Seite laden“ über die Taste [S] in
Verbindung mit der [AltJ-Taste und der linken ODER der rechten
[Shift]-Taste aufgerufen werden kann. Sie brauchen also nicht
beide [Shift]-Tasten und das [S] zu drücken.

Die angezeigten Texte lassen sich natürlich auch ändern.
Klicken Sie dazu einfach auf eine Zeile der Liste Die Änderung des
Namens schließen Sie dann mit der [ReturnJ-Taste ab.

Sie können in diesem Formular außerdem einzelne Tastenkom¬

mandos oder die gesamte (VORSICHT!) Tastaturbelegung löschen.
Außerdem können Sie die Belegung auf Diskette/Festplatte spei¬
chern und von dort laden. Klicken Sie dazu auf das entsprechende
Feld, wobei Sie vor dem Löschen eines Tastenkommandos das ge¬
wünschte anklicken müssen. Nach der Anwahl der Felder „Laden“
und „Speichern“ erscheint das Dateiauswahl-Formular, in dem Sie
den gewünschten Dateinamen eingeben oder auswählen können.

o

o

<r>

Tastenrecorder

Mit dem Tastenrecorder können Sie Mausklicks und Tastaturein-

gahen aufzeichnen und in die Liste der Kommandotasten aufneh¬
men, also einer Tastenkombination zuordnen. Ab dann können Sie
diese gesamte Befehlssequenz durch Betätigung dieser Tastenkombi¬
nation wieder abspielen. Damit ergeben sich vielfältige Möglichkei¬
ten, die Dokumentenerstellung und-bearbeitung zu automatisieren.

Ausgenommen von der Abspeicherung sind Mausklicks in das
Bearbeitungsfenster, diese können Sie aber über die Koordinaten¬
anzeige simulieren.

Zur Aufnahme schalten Sie den Tastenrecorder mit einem Klick

auf diesen Menüpunkt ein oder drücken die Tastenkombination
(Alternate]-i-[Esc]. Daraufhin wird vor dem Menüpunkt ein
Häkchen dargestellt, und in der oberen linken Ecke des Bildschirms
erscheint ein kleiner Kreis.
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Ab nun werden alle Tastatureingaben und Mausklicks (außer
denen ins Bearbeitungsfenster) aufgezeichnet. Ein nochmaliger
Klick auf den Menüpunkt (oder nochmal (Alternate] +[Esc]) schaltet
den Tastenrecorder wieder aus. Gleichzeitig wird die unten
abgebildete Meldung angezeigt:

Bitte Tastenkonbination eingeben

U K D O b r i c h t d i e A k t i o n a b

Hier können Sie nun eine Tastenkombination eingeben, bei deren
Betätigung die gerade aufgezeichnete Befehlssequenz wieder abge¬
spielt werden soll. Mit der Undo-Taste haben Sie außerdem die Mög¬
lichkeit, die Funktion abzubrechen. Ansonsten wird die Befehls¬
sequenz in die Liste der Kommandotasten aufgenommen, wobei als
Name der Hilfstext des ersten angeklickten Icons verwendet wird.
Diesen Namen können Sie aber, wie oben bei der Beschreibung des
Menüpunktes „Kommandotasten“ erläutert, auch ändern. Ist die
von Ihnen angegebene Tastenkombination bereits belegt, erscheint
ein entsprechender Hinweis. Sie können dann die alte Befehlsse¬
quenz ersetzen, eine neue Tastenkombination eingeben oder die
Operation abbrechen.

X

C9

O

Suchpfade einstellen5 .2 .3 .8

Um die zu verwaltenden Inhaltsverzeichnisse (Ordner) über¬
schaubar zu halten, wurden die von Calamus verwendeten Dateien
in 18 verschiedene Arten unterteilt. Für jede dieser Dateiarten ist
auf Ihrer Calamus-Systemdiskette ein eigener Ordner angelegt. Mit
diesem Menüpunkt können Sie bestimmen, in welchem Ordner
Calamus welche Dateiart sucht beziehungsweise abspeichert und
in welcher Reihenfolge Dateien dieser Art im Dateiauswahl-Formu¬
lar angez îgt werden. Normalerweise brauchen Sie die voreinge¬
stellten Ordnernamen nicht zu ändern, nur wenn Sie zum Beispiel
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mehrere Ordner für Dokumente, Text- oder Grafikdateien verwal¬
ten möchten, kann es sinnvoll sein, hier einen anderen Ordner
einzustellen. Außerdem kann es natürlich sinnvoll sein, die Da¬
teien beispielsweise nach dem Datum zu sortieren, da dann die je¬
weils neuesten Dateien am Anfang der Liste stehen. Beim Laden
von Zeichensätzen sucht Calamus übrigens auch in allen Unterver¬
zeichnissen des dafür angegebenen Ordners.

ISUCHPFBPE EIHSTEUEW |
Vir tue l ler SDelcher l "^
P o k u H e n t e
S e i t e n
L a a o u t s
T e e t d a t e i e n

C | N C « * U W « J S . S t V S C I T C M

« I N C A l « : . S L \ k M V « U T »

e l \ » L _ M * > T C * T

V e k t o r o r a n h i k e n
R a s t e r b i l d e r

4lX-tn«Kros
F o n t s
H d r t e r b U t h e r

K i s c i b c A n v s L N v c r r o « .

» r n . < W A

( . S L V T C X t C V M t c » « «
©

S C A t > H U » . S V 5 \ » « U C M

● t \ C * t « N U S * f k > t K x r r \ T « » T s r I i C D
M O O U b t

I w p . / E x d . T r e i b e r
D r u c X e r t r e i b e r
K e n n l i n i e n

I . S v S M M t U C * »

Ta s t e n b e l e a u n a e n C I N C M I A M U S

F a r h t a b e l l e n « t V C A W I M U « . < a . > T M t W N

I R 0 S B R H 6 I

Diese Einstellung funktioniert folgendermaßen: Klicken Sie auf
eine der links angezeigten Dateiarten (nicht auf den rechts daneben
in kleiner Schrift angegebenen Ordnemamen!). Daraufhin erscheint
das Dateiauswahl-Formular, das Sie schon aus dem Kapitel „Bedie¬
nung der Standardelemente“ (siehe Kapitel 5.1) kennen. Hiermit kön¬
nen Sie nun durch Anklicken des Schließfeldes und von Ordnerna¬

men so lange zwischen verschiedenen Verzeichnissen wechseln, bis
das gewünschte angezeigt wird. Mit den Feldern „Name“, „Datum“,
„Größe“, „Art“ und „unsortiert“ können Sie außerdem bestimmen,
nach welchem Kriterium die Dateien dieser Art angezeigt werden sol¬
len. „Art“ steht dabei für den dreistelligen Dateityp nach dem Punkt.
Klicken Sie dann auf „OK“ um den Namen des angezeigten Inhalts¬
verzeichnisses in die Liste aufzunehmen.

Noch ein Wort zum Begriff „Suchpfad“. Dieser Ausdruck hat sich
historisch gebildet, da der Weg zu einer Datei durch die vielen mögli-
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eben Unterverzeichnisse teilweise doch recht eng und verschlungen
sein kann.

Virtueller Speicher5.2.3.9

Mit diesem Befehl können Sie einstellen, wie der virtuelle
Speicher verwaltet werden soll (siehe Kapitel 4.2, Begriffsbestim¬
mungen). Nach dem Anklicken sehen Sie folgendes Formular:

IVIRTUELLEH SPEICHER EIHSTELLEH |

Vir tuel ler Speicher
Aus(tn

I Virtuellen Speicher bein Verlassen von Calanus
I B e s e i t i g e n

Haxinale GröPe (6 =unbegrenzt): 406e| KByte

C 3

N u r l e e r e n

I I K I i r i M H i l

Normalerweise sollte bei Benutzung einer Festplatte der virtuelle
Speicher aktiviert sein. Wenn Sie jedoch nur mit kleinen Doku¬
menten arbeiten oder der freie Platz auf der Festplatte recht knapp
ist, können Sie den virtuellen Speicher auch ausschalten. Dann ist
die maximale Dokumentgröße jedoch auf die Größe ihres Arbeits¬
speichers beschränkt. Calamus verwaltet den virtuellen Speicher
auf Festplatte in einer Ordnerstruktur. Das heißt, es werden
mehrere Inhaltsverzeichnisse angelegt, in die dann die Daten
ausgelagert werden. Mit den nächsten beiden Feldern können Sie
angeben, was mit diesen Ordnern passieren soll, wenn Calamus
beendet wird. Ist das Feld „Beseitigen“ angewählt, werden alle
Ordner mit den darin enthaltenen Daten von der Festplatte
entfernt. Bei aktivem „Nur leeren“-Feld werden zwar die Dateien
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gelöscht, die Ordner bleiben jedoch erhalten. Das spart beim
nächsten Start von Calamus etwas Zeit, da die Ordner nicht neu
angelegt werden müssen. Insbesondere bei älteren Betriebssystem¬
versionen kann sich diese Zeit auswirken.

Diverses5.2.3.10

In dem Formular, das nach Anklicken dieses Menüpunktes er¬
scheint, können Sie einige Grundeinstellungen vornehmen, die für
das gesamte Programm gelten:

IDIUERSE EIHSTELLUHGEH |

Dokunente speichern nit Kopie

(lutonatisches Sichern von Dokunenten nach
I I h i r i T n l t n i l S n i n i r T n I n l l 1 n i n I

iHarnneldungen 11 Bitweisen

@
I H e i n IJ a a

a

Aus

Anzeigen von

C a c h e a k t i v f ü r

IRasteraraphikenl ISpezialnruppen I
I L i n i e n I I R a s t e r fl ä c h e n l

IHein ~]

Te x t r a h n e n

Uektorgraphiken
Caches Herden nit Haske aufgebaut J a

F o r n u l a r p o s i t i o n

I L i n k s o b e n I iHauspositiönlZ e n t r i e r t

I I « I \w-mmm

Zunächst können Sie einstellen, ob beim Speichern eines Doku¬
ments eine Sicherheitskopie erstellt werden soll oder nicht. Ge¬
nauere Erläuterungen dazu finden Sie bei der Beschreibung des
Menüpunktes „Sichern“ im Pull-Down-Menü Datei.

Sie wissen sicherlich, daß im Falle eines Strom- oder Rechner¬
ausfalls alle Änderungen Ihres Dokuments seit dem letzten Abspei-
chem verloren sind. Um den dabei entstehenden Schaden mög¬
lichst gering zu halten, hilft nur eines: regelmäßiges Abspeichern.
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Hier kann Calamus Sie unterstützen. Falls gewünscht, speichert
Calamus Ihr Dokument alle 60, 30,15 oder 5Minuten oder sogar
jede Minute AUTOMATISCH auf Festplatte ab. Dies kann allerdings
nur dann funktionieren, wenn das Dokument bereits einen Na¬
men besitzt. Sie sollten also möglichst sofort nach dem Erzeugen
eines neuen Dokuments dieses unter dem Namen des Endproduk¬
tes abspeichern.

Weiterhin können Sie angeben, ob Hinweise und/oder Warnmel¬
dungen von Calamus angezeigt werden sollen. Die Hinweismel¬
dungen werden Sie nach einer ausführlicheren Einarbeitung si¬
cherlich abschalten, das Unterdrücken der Warnmeldungen ist aber
wirklich nur für Profis vorgesehen, da dann zum Beispiel auch
beim Verlassen von Calamus die Abfrage unterbleibt, ob das aktu¬
elle Dokument gesichert werden soll.

Um die Text- und Grafikausgabe zu beschleunigen, wurden in
Calamus Zwischenspeicher, die sogenannten Caches (sprich
„Käschiss“) eingebaut (siebe Kapitel 4.2, Begriffsbestimmungen,
Raster-A'ektorgraßk und Raster-ZVektorfonts). Die Berechnung
(Vergrößerung, Drehung, Spiegelung usw.) der sechs angegebenen
Elemente (Texte, Rastergrafiken, Graubilder, Vektorgrafiken, Linien
und Rasterflächen) dauert nämlich wesentlich länger, als das
Zeichnen. Daher wird bei eingeschaltetem Cache-Speicher bei jeder
Neuberechnung eines Objektes eine Kopie in diesem Speicher ange¬
legt. Muß das Objekt danach nochmal gezeichnet werden, entfällt
die nochmalige Berechnung, die fertige Grafik wird einfach aus
dem Cache-Speicher kopiert. Verschieben Sie einen Textralimen em-
mal mit eingeschaltetem und einmal mit ausgeschaltetem Cache

Auch hier gilt wieder das klassische Dilemma bei der Verwen¬
dung von Computerprogrammen: Geschwindigkeit kann man nur
durch zusätzlichen Speicherbedarf erkaufen. Hier ist es sogar so:
Ein Objekt benötigt im Cache sogar den doppelten Speicherplatz
wie auf dem Bildschirm. Das liegt daran, daß jeder Punkt noch zu¬
sätzlich gespeichert werden muß, ob er „weiß“ oder „transparent“
ist, ob also der Untergrund durchscheinen soll oder nicht.

C D
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Diese zusätzliche Information wird als „Maske“ bezeichnet. Mit
dem nächsten Feld können Sie also bestimmen, ob bei Objekten,
die im Cache abgelegt werden, die Maske mitgespeichert werden
soll, oder nicht. Wenn das Feld nicht aktiv ist, werden alle weißen
Objekte, aus dem Cache transparent dargestellt. Ist das Feld ange¬
wählt, erreichen Sie eine naturgetreue Darstellung, die allerdings
etwas Speicherplatz (und Rechenzeit) kostet.

Die letzten drei Felder dieses Formulars sind hauptsächlich für
die Besitzer von Großbildschirmen interessant. Bei diesen Geräten

sind aufgrund der höheren Auflösung auch die Wege größer, die
die Maus auf dem Tisch zurücklegen muß. Insbesondere bei Hin¬
weismeldungen und Formularen ist es umständlich, mit der Maus
womöglich aus der untersten Ecke des Arbeitsblattes in die Mitte
zu fahren, nur um ein Feld anzuklicken. Daher können Sie einstel¬
len, ob alle Formulare links oben auf der Arbeitsfläche erscheinen
sollen (dort, wo Befehlsfelder und Pull-Down-Menüs angezeigt
werden) oder ob Sie eme zentrierte Darstellung beziehungsweise
die Einblendung an der aktuellen Mausposition vorziehen.

o

I

46



PUll-DOUIN-MEIID̂

Einstellungen sichern5.2.3.11

Alle Einstellungen, die Sie während einer Arbeitssitzung in den
verschiedenen Formularen von Calamus machen, können Sie mit
diesem Menüpunkt in der Datei „CALAMUS.SET“ sichern. Nach
dem Anklicken sehen Sie folgendes Formular:

IEIHSTELLÜNEEN SICHERN |

il ScitenfornatllD r u c k e r

E x t , H o d u l c F a r b e n

T e x t n a k r o s

Fon ts T r c n n u m

||THnWgM|R a h n e n e d i t o r

i L i n i c n / R a s t e r lD i v e r s e s

rftlLESllKÜHSl IABBRUCH I©

Die Einstellungen sind dabei in 14 Bereiche unterteilt, die Sie
einzeln sichern können.

Im einzelnen sind dies:
●D r u c k e r ;

Alle Einstellungen, die Sie im Formular „Drucker einstellen“
vornehmen

●M o d u l e :

Die Einstellungen im Formular „Externe Module“ und die Pla¬
zierung der Befehlsfelder

●Suchpfade:
Die unter dem Menüpunkt „Suchpfade einstellen“ festgelegten
Ordnemamen und Sortierreihenfolgen

● F o n t s :

Die momentan geladenen Zeichensätze
●Ta s t e n :

Die im Tfext-Modul eingestellten Spezialtasten sowie die Kom¬
mandotasten

47



PUll-Dfli-MENO'i

Rahmeneditor:

Die im Rahmenmodul momentan angewählte Rahmenart,
magnetisch geschaltete Hilfslinien, Drehwinkel, sichtbare Ele¬
mente und Kopierart, kurz: Alle Einstellungen des Rahmen-
Moduls
Diverses:

Die Werte des Formulars „Diverse Einstellungen“ sowie die Ein¬
stellung von Hilfsmeldungen, benutzerdefinierten Vergrößerun¬
gen und anderen Werten (zum Beispiel Diskettenseiten bei der
Formatierung, Fußnotenzeichen u. ä.)
Seitenformat:

Alle in dem entsprechenden Formular vorgenommenen Ein¬
stellungen
Farben:
Die aktuelle Farbtabelle
Textmakros:
Die Liste der definierten Textmakros

Trennung:
Die Werte, die im Formular „Trennung einstellen“ (siebe Kapitel
5.6, Text-Modul, Befeblsgruppe Werkzeuge)
Textl ineal:

Das voreingestellte Textlineal (siebe Kapitel 5.6, Text-Modul)
Textstile:

Der eingestellte Textstil sowie die Stilliste und die vorgegebenen
Textgrößen (siebe Kapitel 5.6, Text-Modul)
Linien/Raster:

Die eingestellten Werte im Linien- und Raster-Modul

O

o

Durch Anklicken eines der Felder können Sie einen dieser Berei¬

che aus der Liste der zu sichernden Einstellungen herausnehmen
oder hinzufügen. Das Feld „Alles“ wählt alle Bereiche an, „Keins“
inaktiviert alle angewählten Bereiche Mit dem Feld „Sichern“ wer¬
den dann die angewählten Einstellungen der angewählten Bereiche
auf Diskette oder Festplatte abgespeichert. Beim nächsten Start von
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Calamus werden dann diese abgespeicherten Werte als Voreinstel¬
lung geladen.

Alles selektieren5.2.3.12

Die Wirkung dieses Befehls ist abhängig davon, in welchem Mo¬
dul Sie sich gerade befinden. Während der Arbeit im Text-Modul
wird mit diesem Befehl der GESAMTE Text der gerade bearbeiteten
Textflußkette angewählt. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn
Sie direkt nach dem Importieren den Text in einer anderen Schrift¬
größe oder mit einem anderen Zeichensatz darstellen wollen.

Im Rahmen-Modul wirkt dieser Menüpunkt etwas anders; Falls
kein Rahmen angewählt ist, aktiviert dieser Befehl ALLE Rahmen
auf der aktuellen Seite Sind bereits ein oder mehrere Rahmen ange¬
wählt, so werden mit diesem Befehl alle Rahmen DIESES Typs (be¬
ziehungsweise dieser Typen) aktiviert.

Auch andere Module können diesen Menüpunkt benutzen, aus der
entsprechenden Dokumentation können Sie dann Näheres dazu ent¬
nehmen.

o

©

49



n

:

I

1



DHÜ KIEMMBR[TI
Q

Halt mal kurz -das Klemmbrett-Modul

Kennen Sie ein Klemmbrett? Das ist eine Tafel mit einer Klammer

oben dran. Hier können Sie mal kurz was ablegen (die Klammer
hält’s fest, auch wenn Chaos auf dem Schreibtisch herrscht), und
wenn Sie es später wieder brauchen, nehmen Sie es einfach wieder
vom Klemmbrett runter. Was auf Englisch „Clipboard“ heißt, nennt
man im Deutschen besser Pinnwand oder eben Klemmbrett.

Calamus besitzt ein universelles Klemmbrett, auf dem Sie belie¬
big viele Objekte (Rahmen, Textlineale, Texte) ablegen können. Sie
können damit zum Beispiel einen Rahmen von einer Seite wegneh¬
men und in eine andere einfugen. Die zweite Seite kann sogar in
einem anderen Dokument liegen, beim Neuanlegen von Dokumen¬
ten bleiben alle Daten auf dem Klemmbrett erhalten.

Auch zusätzliche Module können das Klemmbrett benutzen. Das

Klemmbrett-Modul ist das einzige fest installierte Modul. Es wird in
der Kopfzeile grundsätzlich ganz links angezeigt und durch einen
Klick auf das Icon aufgerufen.

PL
0

0

Q
o

Das Klemmbrett-Modul hat nur eine Befehlsgruppe mit den fol¬
genden Funktionen:^ m

●Objekt aus Seite in Klemmbrett
●Objekt aus Klemmbrett in Seite
●Objekt aus Seite in Klemmbrett kopieren
●Objekt aus Klemmbrett in Seite kopieren
●Objekt aus Klemmbrett löschen

Fünf Objekte des Klemmbretts haben im Befehlsfeld Platz. Um
die anderen Objekte zu sehen, können Sie mit dem Rollbalken am
linken Rand in der Liste der Objekte blättern.

1
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Objekt aus Seite in Klemmbrett5.3.1.1

Mit diesem Befehl können Sie das gerade angewählte Objekt aus
der Seite ausschneiden und ins Klemmbrett übernehmen. Das kann

ein Rahmen (im Rahmen-Modul), ein Textlineal, Text (im Tfext-Modul)
oder auch irgendein Objekt aus einem externen Modul sein. Wählen
Sie dazu das Objekt an. Klicken Sie dann auf das Scheren-Icon.

Das Objekt verschwindet von der Seite und wird in das Klemm¬
brett aufgenommen. Falls vorher kein Klemmbrettplatz angewählt
wurde, erscheint das neue Objekt als letztes in der Liste Ansonsten
wird es hinter dem angewählten Objekt eingefügt und selbst ange¬
wählt. Das heißt für Sie, daß Sie das zuletzt ausgeschnittene Objekt
sehr einfach wieder in das Dokument einfügen können: Ein Klick
auf das Icon „Objekt aus Klemmbrett in Seite (kopieren)“ genügt.

'ip

5.3

@

Objekt aus Klemmbrett in Seite5.3.1.2

Der Befehl arbeitet genau umgekehrt zum Befehl „Objekt aus
Seite in Klemmbrett“. Vorher müssen Sie einen Klemmbrettplatz
angewählt haben, der das einzuklebende Objekt enthält. Ein Klick
auf dieses Icon nimmt das angewählte Objekt vom Klemmbrett
und fügt es im Dokument ein -auch wenn die Seite mittlerweile
eine ganz andere ist. Falls dieses Objekt momentan im Klemmbrett
nicht sichtbar ist, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.
Damit können Sie einzelne Objekte zwischen zwei Seiten, ja sogar
zwischen zwei Dokumenten verschieben und kopieren. Außerdem
wird im Klemmbrett das davorliegende Objekt angewählt.

Objekt aus Seite in Klemmbrett kopieren

Der Befehl wirkt fast wie der Befehl „Objekt aus Seite in Klemm¬
brett“. Das Objekt bleibt auf der Seite stehen. Im Klemmbrett
erscheint nur die Kopie Ob diese Kopie physisch oder virtuell
erzeugt wird, hängt von der Einstellung im Punkt „Kopierart

l i i
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einstellen“ ab (siebe Kapitel 5.2, Pull-Domi-Menü Optioneti). Eine
Erläuterung der Begriffe „physische Kopie“ und „virtuelle Kopie“
finden Sie im Kapitel 5.5, Rahmen, Befehl Rahmen kopieren.

53.1.4 Objekt aus Klemmbrett in Seite kopieren

Wie oben; Das Objekt aus einem angewählten Klemmbrettplatz
wird wieder in die aktuelle Seite eingefügt. Allerdings bleibt es bei
dieser Funktion noch im Klemmbrett stehen, so daß Sie es bei¬
spielsweise noch auf andere Seiten kopieren können.

Objekt aus Klemmbrett löschen

Um ein Objekt aus dem Klemmbrett zu löschen, klicken Sie bitte
zunächst den Klemmbrettplatz, dann den Papierkorb an. Wenn ein
Objekt im Klemmbrett zwar angewählt, aber momentan nicht
sichtbar ist, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

Eine Meldung erhalten Sie auch, wenn Sie sowohl im Klemm¬
brett als auch im Dokument ein Objekt angewählt haben:

w

J
©

Mehrere Objekte selektiert

Sollen die angeHählten Rahnen oder das
Objekt in Clipboard gelöscht werden?
IRRHMEH 1 IRBBRUCH I

Hier können Sie entscheiden welches der beiden Objekte -
wenn überhaupt -gelöscht werden soll.
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Das Seiten-Modul

Das Seiten-Modul gliedert sich in zwei Befehlsgruppen: Die erste
dient zur Verwaltung von normalen Dokuraentseiten, mit der
zweiten können Sie die sogenannten „Stammseiten“ bearbeiten.
Da die Stammseiten ein wesentliches neues Element von Calamus

SL sind, sollten sich auch die Benutzer von Calamus 1.09 mit de¬
ren Eigenschaften und Bedienung vertraut machen.

I v w v

Stammseiten dienen zur Definition von Stammelementen, die
auf mehreren Seiten erscheinen sollen. Stammelemente können

zum Beispiel sein:

●Kopf- und Fußbereiche einer Seite: Linien, Texte, sogar Bilder
sind hier möglich. Einzige Bedingung: Sie müssen auf mehre¬
ren Seiten gleich aussehen.

●manuelle Passermarken
●alle Arten von Hilfslinien

@

Jede Dokumentseite besitzt eine Stammseita Alle dort stehenden
Elemente werden auf die Dokumentseite übernommen (daher
„Stammelemente“). Eine Stamraseite kann -und sollte -dabei für
mehrere Dokumentseiten gelten, darf aber nur Elemente enthalten,
die auf all diesen Seiten exakt gleich erscheinen (Ausnahmen siehe
unten). Textrahmen, die erst später gefüllt werden, können Sie mit
Stammseiten nicht erzeugen, die sehen nämlich auf jeder Seite an¬
ders aus.

Sie können in einem Dokument auch mehrere Stammseiten be¬

nutzen, jede Dokumentseite besitzt aber genau eine Stammseite,
kann also auch nur die Elemente aus dieser einen Stammseite

übernehmen. Diese Stammelemente unterteilen sich in Stammrah¬

men, Hilfslinien und Seitenlineale:
Stammrahmen werden genau so auf der Dokumentseite darge¬

stellt, wie sie auf der Stammseite definiert sind. Die Stammrahmen
können Sie in der Dokumentseite auch nicht ändern. Sie haben le¬
diglich die Möglichkeit, sie kollektiv an- und abzuschalten oder in
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den Vorder- oder Hintergrund zu legen. Auch Passermarken kön¬
nen Sie als Stammelemente definieren, setzen Sie dazu einfach Ra¬
sterflächen und Linien zusammen. Einfacher geht es aber mit dem
speziell dafür vorgesehenen Funktionen (siehe unten, Befehl Ar¬
beitsbereich einstellen). Damit können Sie auch Schnittmarken er¬
zeugen und haben noch einige Zusatzfunktionen zur Verfügung.
Eine kleine Ausnahme gibt es jedoch von der Bedingung, daß alle
Rahmen gleich aussehen müssen: Es handelt sich dabei um die
Seitennummem. Weiter unten bei der Beschreibung der Seitennu¬
merierung und im Kapitel 5.6, Ibxt-Moäul. Befehlsgruppe Werk¬
zeuge werden Sie erfahren, daß Sie für Seitennummern grundsätz¬
lich nur einen Platzhalter eintragen, an dessen Stelle die entspre¬
chende Nummer dann eingetragen wird. Diesen Platzhalter kön¬
nen Sie auch in Stammseiten eintragen, er wird dann ebenfalls
richtig umgesetzt. Die Rahmen sind dann in der Tat auch vom In¬
halt (dem Platzhalter nämlich) identisch, lediglich bei der Ausgabe
wird ein anderer Wert eingetragen.

Hilfslinien und Seitenlineale (siebe Kapitel 5.5, Rahmen-Modul,
Befeblsgruppe Hilfslinien) werden ebenfalls auf der Stammseite
definiert, können allerdings auf der Dokumentseite geändert wer¬
den. Dabei ändern sie sich aber nicht nur auf der Dokumentseite,
sondern auch auf der Stammseite und allen anderen Dokumentsei¬

ten, die diese Stammseite benutzen.
Beim Anlegen einer neuen Seite müssen Sie angeben, welche

Stammseite dafür benutzt werden soll. Dazu geben Sie jeder
Stammseite einen Namen, unter dem Sie sie dann wieder abrufen
können. Sie können eine Stammseite auch löschen, wenn sie im
Dokument benutzt wird, müssen Sie jedoch einen Ersatz dafür an¬
geben.

o

o

G >
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Befehlsgruppe Seitenbearbeitung5.4.1.1

In dieser ersten der beiden Befehlsgruppen des Seiten-Moduls
können Sie die Maßeinheiten, das Seitenformat und das Numerie¬
rungssystem der Seiten einstellen. Außerdem können Sie Seiten la¬
den, speichern, kopieren, zufügen, verschieben und löschen. Zu¬
sätzlich sind einige Icons zum Aufruf externer Module vorhanden.

m m

Funktionen:
Raster einstellen

Farbseparation einstellen
Nutzendruck einstellen

Seitennumerierung
Seitenformat einstellen

Layoutfläche/Arbeitsbereich einstellen
Maßeinheiten einstellen

Seiten laden

Leerseiten einfügen
Seiten kopieren
Seiten speichern
Seiten verschieben
Seiten löschen

w
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5.4.1.2 Raster einstellen

Wie bereits im Kapitel 1.0, Einleitung Rasterbilder erläutert
wurde, werden Grau- und Farbstufen im Ausdruck durch verschie¬
den große Rasterpunkte wiedergegeben. Form und Abstand dieser
Punkte sowie den Winkel des Rasters können Sie mit diesem Be¬

fehl einstellen, sofern das dafür notwendige Modul geladen ist
(siebe Kapitel 5.2, Pull-Doim-Menü Datei, Punkt Externe Mo-
dule). Ist das nicht der Fall, erscheint eine entsprechende Fehler¬
meldung. Nach dem Ankücken des Icons wird das entsprechende
Modul aufgerufen, das im Anhang gesondert dokumentiert ist.

5.4,1.3 Farbseparation einstellen
o

o

Auch dieser Befehl setzt das Vorhandensein eines externen Mo¬

duls voraus. Im Kapitel 4.0, Grundsätzliches, Farbdruck wurden
die Prinzipien des Farbdrucks bereits erläutert. Die Parameter der
Farbseparation werden mit diesem Befehl eingestellt. Ist das Sepa¬
rationsmodul nicht geladen, erfolgt eine Fehlermeldung.

5.4.1.4 Nutzendruck einstel len

Unter Nutzendruck versteht man den Druck von mehreren Do¬

kumentseiten auf einer Ausgabeseite Dazu ist ein externes Modul
erforderlich, das im Anhang beschrieben wird.

W H
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5.4.1.5 Seitennumerierung (Paginierung)

Auf mehrseitigen Dokumenten (Büchern, Zeitschriften) soll nor¬
malerweise eine Seitennummer erscheinen. Die Art, in der diese
von Calamus halbautomatisch verwalteten Seitennummem vergeben
werden, können Sie mit diesem Befehl einstellen. Nach dem Anklic¬
ken des entsprechenden Icons wird folgendes Formular angezeigt:

p g

ISEITEHHllMERIERUKe |

Ort der Kunerierung!

Z a h l e n

I fl . B I B r o p b u c h s t a b e n
I a . b I K l e i n b u c h s t a b e n
I I . I I I R ö n i s c h ( g r o ß )
I i . ü I R ö n i s c h ( k l e i n )

H u n e r i e r u n g v o n S e i t e 1 b i s 2 1
S t a r t n u n n e r i 1

1 ,2

i

O

C D

(5)

I M i I

Calamus unterstützt wie bereits erwähnt eine halbautomatische

Seitennumerierung. Konkret heißt das: Überall dort, wo eine Sei¬
tennummer gedruckt werden soll, tragen Sie einen Platzhalter
(siebe Kapitel 5.6, Text-Modul, Befeblsgruppe Werkzeuge) dafür
in den Text ein. Durch Anwahl des Menüpunktes „Neu berechnen“
im Optionen-Modul werden dann all diese Platzhalter durch die
tatsächliche Seitennummer ersetzt. Sollten Sie später Seiten neu
einfügen oder löschen, stimmt diese Numerierung natürlich nicht
mehr. In diesem Fall lassen Sie die Seitennummern einfach noch¬
mal neu berechnen.

In dem oben abgebildeten Formular können Sie wählen, auf
welchen Seiten welche Seitennummern wie gedruckt werden. Die
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gedruckten Seitennummem haben also nichts mit den Seitenzah¬
len zu tun, die in der Kopfzeile angezeigt werden.

Weil das alles recht theoretisch klingt, hier ein konkretes Bei¬
spiel: Dazu muß zunächst einmal auf jeder Seite ein Textrahmen
vorhanden sein, in dem ein Steuerzeichen zum Einfügen der ak¬
tuellen Seitennummer steht (siebe Kapitel 5.6, Text-Modul). Am
besten verwenden Sie dazu Stammseiten (siehe unten). Nun klik-
ken Sie das Icon für die Seitennumerierung an. Tragen Sie als
Startziffer eine 1ein. Ein Klick auf „OK“ beendet die Eingabe ins
Formular. Auf allen Seiten erscheinen nun die entsprechenden
S e i t e n n u m m e r n .

Fügen Sie nun eine zusätzliche Seite in Ihr Dokument ein. Der
Rahmen mit der Seitennummer erscheint natürlich auch hier (er
steht ja auf einer Stammseite), allerdings ist keine Seitennummer
eingetragen. Dies erreichen Sie, indem Sie nun noch einmal das
Icon für die Seitennumerierung anklicken. Bestätigen Sie die Vor¬
gaben des Formulars, und schon haben Sie auch auf Ihrer neuen
Seite eine Zahl stehen.

Soll die Numerierung nicht durchlaufend sein, etwa, um kom¬
plette Seiten später hinzuzufügen, können Sie in das Formular der
Seitennumerierung den Bereich der PHYSIKALISCHEN (also in der
Kopfzeile angezeigten) Seitennummern eingeben, die durchlaufend
numeriert werden sollen. Tr̂ en Sie dann im Feld „Startnummer“
ein, mit welcher (gedruckten) Seitennummer dieser Bereich anfan¬
gen soll.

13
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5.4.1.6 Sei tenformat

Mit dieser Funktion können Sie das Seitenformat für das aktu¬

elle Dokument einstellen. Wenn Sie das entsprechende Icon anklik-
ken, erscheint das folgende Formular:

t

. . . j -

.ISEITEKGRÖSSE EINSTELLEN | I 1 V
' Ü

I A 3

I L e t t e r 1 I L e g a l 1 I D o u b l e 1 I H a l f 1

ßusnaße: I21.9224 cn x29.73B21 cn I
Ausrichtung:

85M A 4

I Q u e r f p r n a t IH o c h f o r n a t

■Einfachseiten □Doppelseiten5
E H Pc s

i

Neben vier DIN-Formaten sind auch vier amerikanische Stan¬

dard-Seitengrößen vorgegeben. Mit den beiden darunterliegenden
Auswahlfeldern bestimmen Sie, ob das Format in Hoch- oder
Querlage benutzt werden soll. Das Seitenformat, das aus den
eingestellten Werten folgt, wird ebenfalls angezeigt, wobei die
Höhe und Breite vertauscht sind, falls Sie im Querformat arbei¬
ten. Sollte Ihr gewünschtes Format nach Murphy gerade wieder
einmal nicht dabei sein, können Sie es aber durch Anklicken
und anschließende Eingabe in die Zahlenfelder auch selbst defi¬
nieren. Soll diese definierte Seitengröße im Querformat benutzt
werden, muß die Breite größer sein als die Höhe, ein Umschal¬
ten mit den Feldern „Hochformat“ und „Querformat“ ist hier
nicht notwendig.

Ein Wort noch zu den DIN-Formaten: Sie wissen sicherlich,
daß man durch Falten eines D1N-A4-Blattes zwei D1N-A5-Blätter
erhält. Entsprechend geht natürlich ein DIN-A4-Blatt aus dem
A3-Format hervor und so weiter. Das Verhältnis Höhe zu Breite

7
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ist dabei immer \/2:l. Die Fläche eines AO-Blattes ist schließlich
als genau ein Quadratmeter definiert. Daraus ergeben sich fol¬
gende Formate:

DINAO: 84,08 cm X118,92 cm
DIN Al: 59,46 cm X84,08 cm
DINA2: 42,04 cm X59,46 cm
DIN A3: 29,73 cm X42,04 cm
DIN A4: 21,02 cm X29,73 cm
DINA5: 14,86 cm X21,02 cm

Die Reihe der B-Formaie ist analog aufgebaut, nur ist hier das
BO-Blatt genau 100 x141,42 cm groß.

Die hauptsächlich im englischsprachigen Raum verwendeten
Formate Letter, Legal, Double und Half werden in Zoll (inch) ge¬
messen. Half, Letter und Double gehen dabei ebenfalls durch
Halbieren auseinander hervor, das Legal-Format weicht als einzi¬
ges von diesem Schema ab:

©

5.4 o

o

Half: 5,5" X8,5'
8,5" X11,0'Letter:

Double: 11,0" X17,0"
8,5" X14,0"Legal:

Als nächstes können Sie bestimmen, ob Sie mit Einfach- oder
Doppelseiten arbeiten möchten. Bücher oder Zeitschriften wer¬
den normalerweise als Doppelseiten bearbeitet, Handzettel, Pla¬
kate und ähnliches als Einzelseiten. Die Entscheidung für Dop¬
pelseiten hat einige Konsequenzen, die im nächsten Abschnitt
erläutert werden. Bitte lesen Sie diesen folgenden Abschnitt sehr
genau, und versuchen Sie die Problematik zu verstehen, Sie
können sich dadurch viel Ärger ersparen.

8



ü[II[N-MODUl
H

Die Doppelseiten-Problematik5.4.

Wenn Sie in Ihrem Dokument Doppelseiten verwenden, gibt es
Seiten, die beim Aufklappen links liegen, und solche, die rechts lie¬
gen. Wenn Sie nun innerhalb eines Dokuments eine einzelne Seite
(oder eine ungerade Anzahl von Seiten) löschen, tritt das Problem
auf, daß danach zwei linke (oder zwei rechte) Seiten aufeinander-
folgen. Das kann auch in anderen Fällen passieren, zum Beispiel,
wenn Sie ein anderes Dokument in Ihr Dokument einfügen (siebe
Kapitel 5.2, PuU-Down-Menü Datei) und dieses ebenfalls Doppel¬
seiten enthält. In diesen Fällen erscheint folgende Fehlermeldung:

Doppelse i tenkonflik t !

1 Die Dbfolge von linken und rechten
Seiten ist durch diese Operation gestört
Horden. Soll die links-rechts Lage der
S e i t e n v e r ä n d e r t o d e r s o l l e n L e e r s e i t e n
eingefUgt Herden?
IVERBHDERH {ILEERSEITEN IIftOBRUCH I

< D
O

O

(5>

Hier können Sie entscheiden, ob Sie den Befehl abbrechen wol¬
len, eine leere Seite einfügen wollen oder die Seiten auf das neue
Format angepaßt werden sollen. Durch Einfügen einer leeren Seite
stimmt zwar wieder die Lage der linken und rechten Seiten, da¬
zwischen liegt aber el)en eine leere, weiße Seite Werden die Seiten¬
lagen angepaßt, entstehen zwar keine Lücken, ein sorgfältig aufge¬
bautes Layout kann dadurch aber entstellt werden. Je nach Situa¬
tion sollten Sie sich also sehr genau überlegen, welche der beiden
Möglichkeiten Sie anwenden wollen. In ZweifelsM bleibt Ihnen
immer noch die Notbremse: Klicken Sie einfach auf „Abbruch“,
und alles ist vergessen.

Wenn Sie eine ungerade Anzahl von Seiten einfügen oder lö¬
schen, wird dieses Formular sogar zweimal angezeigt: Dann muß
sowohl am Anfang als auch am Ende die entsprechende Entschei¬
dung gefällt werden.

9
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Bei der Bearbeitung von Doppelseiten tritt aber noch ein wei¬
teres Problem auf: Sie können dort natürlich auch Rahmen über

den Mittelsteg legen. Diese Rahmen liegen dann zum Tbil auf der
linken und zum Teil auf der rechten Seite Wird nun eine Seite

zwischen der linken und der rechten Seite eingefügt, dann wird
die Doppelseite auseinandergerissen -die übergreifenden Rahmen
müssen aufgeteilt werden. Calamus geht dabei so vor, daß der
Rahmen der Seite zugerechnet wird, auf der sein Mittelpunkt liegt.
Liegt ein Rahmen also zu 2/3 auf der linken Seite, so wird er die¬
ser auch zugerechnet. Nach dem Einfügen einer neuen rechten
Seite liegt er immer noch auf der linken Seite, ragt aber nach
rechts darüber hinaus und liegt somit zu 1/3 auch auf der neuen
rechten Seite. Falls Sie später diese Aufteilung der Seiten wieder
rückgängig machen, liegen die Rahmen natürlich wieder über dem
Mittelsteg. Die Reihenfolge, in der sie vorher übereinander lagen,
ist jedoch verloren. Diese mehr hypothetische Situation wird je¬
doch nur in den seltensten Fällen eintreten.

Die beiden beschriebenen Effekte können sogar zusammen auf-
treten. Hier tritt dann eine ärgerliche Situation ein, derer Sie sich
bewußt sein sollten: Wird eine linke Seite zu einer rechten und

liegt auf dieser alten linken Seite ein Rahmen, der über den Mittel¬
steg hinausragt, dann liegt er natürlich nach der Umwandlung in
eine rechte Seite teilweise außerhalb des Dokuments. Dazu ein

@

o

BUd:

r '
> . *

Nach dem Einfügen einer Seite:
Der Rahmen liegt außerhalb.

Der Rahmen liegt
über dem Mittelsteg.

10
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5.4.1.8 Layoutfläche/Arbeitsbereich einstellen

Mit diesem Befehl können Sie eine Ausgabeseite mit einem
Rand versehen. In diesen Randbereich werden dann später
Schnittmarken, Passermarken und der Name des Farbauszuges
gedruckt. Passermarken brauchen Sie zum Beispiel, um bei farbi¬
gen Dokumenten zu gewährleisten, daß die einzelnen Farbaus-
züge exakt übereinander gedruckt werden.

Schnittmarken ermöglichen es, ganze Bögen zu bedrucken
und diese dann auf das spätere Format zurechtzuschneiden.

Der Name des Farbauszuges ist wiederum für farbige Doku¬
mente wichtig: Die einzelnen Auszüge für die Grund- und
Schmuckfarben eines Dokuments werden in der Regel alle auf
dem gleichen (monochromen) Ausgabegerät gedruckt oder be¬
lichtet. Gerade bei Fotos sehen diese Auszüge sich manchmal
sehr ähnlich. Es ist daher wichtig zu wissen, mit welcher Farbe
der entsprechende Auszug gedruckt werden soll. Genau das ist
der Name des Farbauszuges, der ebenfalls in den eingestellten
Randbereich gedruckt werden kann. Dieser Rand mit den ent¬
sprechenden Markierungen wird normalerweise nach dem
Druck abgeschnitten, enthält also keine Informationen des end¬
gültigen Dokuments. Auf dem Bildschirm sehen Sie aus diesem
Grund bei der normalen, Bearbeitung einer Seite dann nicht
mehr das komplette Blatt, sondern nur noch den inneren Be¬
reich ohne Rand. VJ^hrend der Anzeige und Bearbeitung von
Stammseiten (siehe unten) wird jedoch immer die komplette
Ausgabeseite dargestellt, also mit Schnitt- und Passermarken und
dem Namen des Farbauszugs im Randbereich. Wenn Sie das
oben abgebildete Icon anklicken, sehen Sie folgendes Formular:

I
o
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I ILflVOUTFLaCHE/ftRBEITSBEREICH EIHSTELLEH |

A r b e i t s b e r e i c h

L i n k e r R a n d
R e c h t e r R a n d
O b e r e r R a n d
U n t e r e r R a n d

L a y o u t fl b c h e
P a s s e m a r k e n
S c h n i t t n a r k e n
H a n e d e r F a r b e b e n e

Überlappung

10.00 nn
1 0 . 0 0 n n
1 0 . 0 0 n n
1 0 . 0 0 n n

H e i nJ a
N e i nJ a
H e i nJ a

U . e e n n

I I

5 .4 Zu den Schnitt- und Passermarken sowie zum Namen der

Farbebenen noch einige Detailinformationen: Die Schnittmarken
werden als waagerechte und senkrechte Striche so gedruckt, das
die Ecke der endgültigen Seite genau am Schnittpunkt der Linie
liegt. Da aber nicht alle Schneidemaschinen lOOig exakt arbeiten,
werden die Linien nicht bis zum Schnittpunkt durchgezogen,
sondern nur zu vier Fünftel gezeichnet. Im inneren Fünftel des
Randes werden ganz normal Rahmen gedruckt. Durch diesen
Überhang wird vermieden, daß durch eine ungenaue Schnittma¬
schine weiße Ränder beim Beschnitt entstehen. Alle Rahmenin¬

formationen, die jedoch darüberhinaus gehen, werden nicht
mehr gedruckt (was ja auch nicht sinnvoll ist, da sie beim Be¬
schnitt sowieso wegfallen würden).

Passermarken dienen wie bereits erwähnt zur Justierung von
Farbauszügen. Bei mehrfarbigen Dokumenten wird schon die
Druckerei auf Passermarken bestehen, da ansonsten kaum eine
Chance besteht, die Auszüge richtig zu positionieren. Es handelt
sich dabei um ein Fadenkreuz, das wie die Schnittmarken in
den Randbereich gedruckt wird. Die Passermarken werden so
plaziert, daß sie genau in der Mitte des Randbereiches erschei¬
nen. Ihre Größe beträgt maximal 1cm, die Linienstärke ist im-

O

O
3
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ArbeitsflächeLayoutfläche in der Stammseite

mer 1Punkt Cicero (0,375 mm). Wenn Sie bei „Name des farb-
auszuges“ das „Ja“-Feld angeklickt haben, erscheint auf jeder
Ausgabeseite im unteren Randbereich der Name der entsprechen¬
den Druckfarbe. So wird auf dem in Cyan zu druckenden Aus¬
zug der Text „Cyan“ ausgegeben.

Neben den bereits besprochenen Elementen sehen Sie im un¬
teren Bereich des Formulars noch ein Feld „Überlappung“, das
noch einer genaueren Erklärung bedarf: Beim Layouten von
doppelseitigen gebundenen Dokumenten wie Zeitschriften en-
steht nämlich noch ein weiters Problem. Objekte, die am Mittel¬
steg einer Seite liegen, verschwinden in der Bindung. Um diesen
Effekt auszugleichen, können Sie einstellen, daß sich zwei ge¬
genüberliegende Seiten teilweise überlappen sollen. Damit wird
ein Teil der linken Seite auf die rechte gedruckt und umgekehrt.
Sie kennen dieses Prinzip vielleicht vom noch an anderer Stelle
bereits zitierten (siebe Kapitel 5.5, Rabmen-Modul, Befebl Sei-
tefiteil-Rabmen) Autoatlas her, bei dem sich die Randbereiche
der Seiten ja auch überlappen. Wird diese Überlappung richtig
auf die Bindemethode angepaßt, erscheint übergreifend gedruck¬
ter Text nach der Bindung auch wirklich durchgehend.

O

(2)
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In das letzte Feld des Formulars tragen Sie also die Breite der
Bindung ein. Das ist die Breite des Streifens, der auf EINER Seite
durch die Bindung nicht zu sehen ist. Wenn Sie mit gehefteten
Blättern arbeiten, kommt hier natürlich eine Null hin. Sparen
können Sie sich diese Angabe auch dann, wenn Sie keine Ele¬
mente benutzen, die über den Mittelsteg hinausgehen. Da die
Elemente im Oberlappungsbereich einmal definiert, aber zweimal
gedruckt werden, erscheint die angezeigte Doppelseite um genau
die Breite dieses Streifens schmaler.

©
5 .4

o
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5.11.9 Maßeinheiten einstellen

Mit diesem Befehl können Sie alle benutzten Maßeinheiten än¬

dern. Nach dem Anklicken des Icons sehen Sie folgendes Formular:

HflSSEIHHEITEN EIHSTELLEHI7

1/| 1OB0O Bfi 11/lB jin IBPt I
1 B I c n I c i c l i n c h l p i c a l

7 2 B I w n I P I p I ]
H " I P I j Q

Basisnap : .lim =

Seitennap! cn =

FontnaP : pt =
LiniennaP: nn =

IBBBBB/

2S4B0B/

IBBBB/ 1 B

1OK
.

i
Für den normalen Anwendungsfall brauchen Sie dabei nur die

Felder für vordefinierte Einheiten am rechten Rand des Formulars

zu beachten. Dies wäre zunächst die Basis-Maßeinheit. Das ist die

Einheit, in der Calamus intern rechnet. Sie haben die Wahl zwi¬
schen 1/10 Mikrometer (100 Nanometer !) und Milli-Pica-Punkten
(1/72000 Zoll, ca. 353 Nanometer). Im Prinzip ist es für die Arbeit
mit Calamus nicht relevant, welche Maßeinheit Sie hier wählen,
um Rundungsfehler (siebe Kapitel 4.0, Grundsätzliches, Begriffs¬
bestimmungen, Teil 1) bei der Zeichen- und Rahmenberechnung
zu vermeiden, sollten Sie jedoch das Maßsystem verwenden, mit
dem Sie überwiegend arbeiten. Wenn Sie also die Seiten, Zeichen
und Linien in Zenti- oder Millimetern messen, Calamus intern aber
in Milli-Pica-Punkten rechnet, können Rundungsfehler entstehen.

Die Seitenmaße können in „cm“, „cicero“, „inch“ oder „pica“ an¬
gegeben und angezeigt werden. Dies gilt insbesondere für die Koor¬
dinatenanzeige (Kopfzeile rechts) und die noch zu besprechenden
Lineale. Auch bei der Einstellung von Hilfslinien wird diese Einheit
benutzt. Als DTP-Anfänger werden Sie wohl in cm arbeiten, satzer¬
fahrene Layouter bevorzugen die Einheit Cicero (4,5 mm). Die
Maße Inch und Pica sind hauptsächlich für den englischsprachigen

@
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Raum interessant. Ein Inch (= 1Zoll, 1") sind 2,54 cm, ein Pica
entspricht 1/6", also ungefähr 4,23 mm.

Zur Übersicht die benutzten Maßeinheiten in Tabellenform:
Einheit pica/pt cic/p Zoll (")m m

2,36 pica1 c m 10,0 mm 2,22 de 0,393̂
ca. 4,23 mm 1/6"0,941 de1pica 12,0 pt

1/12 pica 0,941 pca. 0,352 mm 1/72-

1,063 pica4 , 5 m m1 d e 12,0 p 0,177‘
1,063 pt 0,0148'I P 0,375 mm 1/12 de

Alle Größen, Positionen und Distanzen, die mit Text Zusammen¬
hängen, werden in der nächsten zu spezifizierenden Einheit ange¬
geben. Dies sind zum Beispiel Schriftgröße, Wort-, Zeilen- und Ab¬
satzabstand sowie der Unterstrichabstand und -Überhang. Für den
deutschsprachigen Raum sind wieder nur die ersten beiden Einhei¬
ten (mm und p) interessant.

Die letzte Maßeinheit schließlich wird bei Linien und Raster¬

flächen verwendet. Aus gutem Grund wurde diese von der Einheit
für Zeichenmaße getrennt: Während im professionellen Einsatz
Schriftmaße grundsätzlich in Cicero gemessen werden, sollen ge¬
stalterische Elemente wie Linien und Flächen doch nach Millime¬

tern plaziert werden. Calamus bietet auch diese Möglichkeit.
Für sehr spezielle Anwendungsfälle können ausgefuchste DTP-

Profis außerdem jede Maßeinheit selbst definieren. Dazu können
Sie in die vorgegebenen Felder den Namen der Maßeinheit einge¬
ben. Die Basismaßeinheit wird dabei als Bruchzahl in Millimetern

eingegeben. Die Einheit „1/10 jum“ entspricht also 1/10000 Millime¬
ter, ein „mpt“ sind 254/720000 Millimeter. Alle anderen Einheiten
werden als gebrochenes Vielfaches der Basismaßeinheit festgelegt.

Sämtliche Maßeinheiten können auch während der Arbeit mit

Calamus geändert werden, ohne daß dies Auswirkungen auf das
bearbeitete Dokument hat.

©

X
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5.4.1.10 Seiten laden

Um einzeln abgespeicherte Seiten zu laden, klicken Sie zunächst
auf das entsprechende Icon. Es wird dann das normale Dateiaus¬
wahl-Formular angezeigt, aus dem Sie sich die gewünschte Datei
aussuchen können. Nun sehen Sie folgendes Formular:

I I

ISEITE(H) LftPEH |

Einfügen

I v o r I Seite: Zh i n t e r

O O m m m
s
§ Sie müssen hier nur noch eingeben, wo die zu ladenden Seiten

eingefügt werden soUen. Als Voreinstellung wird angenommen,
daß dies hinter der gerade angezeigten Seite geschehen soll. Wenn
die geladenen Seiten als erste im Dokument erscheinen sollen,
klicken Sie einfach auf das Feld „vor“, und geben Sie als Seitenzahl
die J“ ein. Noch einmal der Hinweis: Es handelt sich hier im all¬
gemeinen nicht um die im Text angezeigte Seitenzahl, sondern um
die in der Kopfzeile angezeigte durchlaufende Seitennummer.

Zu jeder geladenen Seite wird auch die zugehörige Stammseite
geladen. Wenn eine solche Stammseite den gleichen Namen wie
eine bereits geladene hat, sehen Sie das im Kapitel 5.1, Bedienung
der Standardelmente beschriebene Formular „Namenskonflikt“

Wenn Sie doppelseitige Dokumente verwenden, kann es zu Pro¬
blemen mit der Reihenfolge von linken und rechten Seiten kom¬
men. Gründe und mögliche Lösungen sind oben bei der Bespre¬
chung der Doppelseiten-Problematik aufgeführt.

o

S
o
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5.4.1.11 Leerseiten einfügen

Diese Funktion dient dazu, das Dokument um Leerseiten zu er¬
weitern. Wenn Sie das dafür zuständige Icon anklicken, erscheint
wieder ein Formular auf dem Bildschirm, nämlich dieses:

[ >

ILEERSEITE(H) EINFÜGEN |

1 S e i t e ( n ) e i n f ü g e n I v o r I

Stannseite! STflHDARD STflKHSEITE^

S e i t e ; 1h i n t e r

Layout übernehnen! von Seite: 1 b i s S e i t e ; 1

r ~ r ö ~ i O

Zunächst einmal können Sie eingeben, wieviele Seiten Sie einfü¬
gen möchten. Die maximale Anzahl Seiten in einem Dokument ist
übrigens auf 999-999 begrenzt. Sofern Sie aber nicht unbedingt ein
24-bändiges Lexikon schreiben, dürfte dies keine ernsthafte Be¬
grenzung darstellen.

Dann können Sie bestimmen, wo die Seiten eingefügt werden
sollen. Die Bedienung funktioniert wie beim Laden von Seiten.

Den neu angelegten Seiten wird automatisch die Stammseite der
gerade angezeigten Seite zugeordnet. Mit dem Befehl „Stammseiten
zuordnen“ aus der Befehlsgruppe „Stammseiten“ (siehe unten)
können Sie das natürlich auch nachträglich ändern. Damit werden
alle Stammelemente der aktuellen Seite auch auf den neu angeleg¬
ten Seiten angezeigt.

Um aber auch die Plazierung von Elementen, die Sie nicht auf
Stammseiten unterbringen können, auf die neue(n) Seite(n) zu
übernehmen, können Sie das Layout einer Reihe von Seiten auf
die neue{n) Seite(n) kopieren. Leere Textrahmen können Sie wie
oben beschrieben nicht auf Stammseiten übernehmen, da deren
Inhalt von Dokumentseite zu Dokumentseite variiert. Das gleiche

18
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gilt natürlich auch für Raster- und Vektorgrafikrahmen. Stattdessen
können Sie diese Rahmen ohne den Inhalt (das Layout der Seite)
auf die neu angelegten Seiten übernehmen. Dazu muß das Feld
„Layout übernehmen“ angewählt werden. In die Eingabefelder
„von Seite“ und „bis Seite“ tragen Sie dann bitte den Seitenbereich
ein, von dem das Layout übernommen werden soll.

Bei Dokumenten mit Einfachseiten ist hier als Voreinstellung die
aktuelle Seite eingetr̂ en, bei doppelseitigen Dokumenten kommt
noch die dazugehörige zweite Seite hinzu. Sie können übrigens
auch zum Beispiel auf 15 neu angelegte Seiten das Layout von 10
vorgegebenen Seiten übernehmen: Die ersten 10 der 15 neuen Sei¬
ten enthalten dann das Layout der 10 vorgegebenen Seiten, auf die
fünf folgenden Seiten wird noch einmal das Layout der ersten fünf
Vorgabeseiten kopiert.

Bitte beachten Sie auch hier die möglichen Konflikte bei der Be¬
nutzung doppelseitiger Dokumente.

I
o

©

5.4.1.12 Seiten kopieren

Das Kopieren von Seiten ist eine Kombination aus Speichern
und Laden, nur wird dabei kein Massenspeicher benötigt, die Zwi¬
schenspeicherung erfolgt intern.

Wenn Sie das Icon für diesen Befehl anklicken, wird folgendes
Formular angezeigt:

ISEITE(H) KOPIEREN |

Von Seite l| bis Seite 1

Einfügen
I v o r I Seite: 1h i n t e r

I I « 1 r;Vl=i;liI>lil
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Tragen Sie ein, welche Seilen wohin kopiert werden sollen.
Nach Klick auf das „OK“-Feld wird die Funktion ausgeführt.

Bitte beachten Sie auch hier die oben besprochene Problematik
bei der Verwendung von Doppelseiten.

5.4.1.13 Seiten verschieben

Mit dieser Funktion können Sie die Lage von einzelnen oder
mehreren Seiten in Ihrem Dokument ändern. Dabei werden die

entsprechenden Seiten mitsamt Textfluß an einer Stelle entfernt
und an einer anderen eingesetzt.

Nach dem Anklicken des „Seiten verschieben“-lcons wird fol¬

gendes Formular angezeigt:

m m

©
o5.4
o

ISEITE(H) VERSCHIEBEH I

Von Seite l| bis Seite 1

Einfügen
I v o r I S e i t e ; 4h i n t e r

I O K i f:l=M:lH>l!l

Tragen Sie Ihre gewünschten Werte ein, und bestätigen Sie diese
mit [Return] oder einem Klick auf „OK“.

Die Wirkung dieses Befehls soll an einem Beispiel nochmal
veranschaulicht werden. Nehmen Sie an, Sie haben ein Dokument
mit drei Seiten, deren Tfextrahmen durch eine Textflußkette verbun¬
den sind. Nun verschieben Sie die dritte Seite so, daß sie vor der
zweiten liegt. Auch der Text fließt jetzt von der ersten zur dritten
und von dort zur zweiten Seite Wird ein Textstück aus der ersten

Seite gelöscht, dann rückt Text von der dritten Seite nach, die ih¬
rerseits wieder mit Tbxt aus der zweiten Seite aufgefüllt wird.

20
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Beim Verschieben von Seiten in doppelseitigen Dokumenten tre¬
ten die üblichen Effekte auf (siehe Doppelseiten-Problematik). Bitte
beachten Sie die dort gegebenen Hinweise.

5.4.1.14 Seiten speichern

Wie der Name schon ausdrückt, können Sie mit dieser Funktion
einzelne oder mehrere Seiten auf Diskette/Festplatte speichern. Eine
Seite besteht aus sämtlichen Rahmen samt Inhalt, die sich darauf be¬
finden, sowie der zugehörigen Stammseite Nachdem Sie das entspre¬
chende Icon angeklickt haben, wird folgendes Formular angezeigt:

ISEITE (N) speichern!
C P

Von Seite ij
bis Seite 1©

Die Bedienung ist nicht weiter schwierig: Wenn Sie nur die ge¬
rade angezeigte Seite (samt Stammseite) speichern möchten,
brauchen Sie nur auf „OK“ zu klicken, beziehungsweise [RE¬
TURN] zu drücken. Ansonsten geben Sie einfach ein, welche
Seite(n) abgespeichert werden soll(en). Die Seitennummer ist da¬
bei die in der Kopfzeile angezeigte Zahl, diese ist im allgemeinen
NICHT identisch mit der Seitenzahl, die mit der Seitennumerie-
rungs-Funktion in den Text eingetragen wird! Danach erhalten
Sie dann das normale Dateiauswahl-Formular, mit dem Sie den
Namen für die abgelegte Seite bestimmen können. Calamus-Sei¬
ten haben den Dateityp „CSE“.

2 1
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5.4.1.15 Seiten löschen

Unschwer zu erraten, wofür dieses Icon steht. Whd es an¬
geklickt, sehen Sie das folgende Formular auf dem Bildschirm:

ISEITE(H) LÖSCHEN |

Uon Seite 1

bis Seite 2

I I « I 0 m m

Tragen Sie ein, welche Seite(n) gelöscht werden soll(en). Vorein¬
gestellt ist nur die gerade angezeigte Seite. Ein Druck auf [Return]
oder ein Klick auf „OK“, und die Seiten samt Inhalt sind für immer
verschwunden.

Die Inhalte von Tfextrahmen werden allerdings nur dann physika¬
lisch und unwiederbringlich gelöscht, wenn der Rahmen in keiner
Textflußkette liegt. Geht eine Textflußverbindung hinaus, wird der
Text in den nächsten Rahmen übernommen. Ist dies nicht der Fall,
liegt der Rahmen aber am Ende einer bestehenden Kette, dann wird
der Tbxt an den davor liegenden Rahmen angehängt. Dieser wird
dann mit dem [-f]-Symbol markiert, um zu kennzeichnen, daß hier
noch Text liegt, der nirgendwo daî estellt ist.

Beim Löschen einer ungeraden Anzahl von Seiten in doppelseiti¬
gen Dokumenten treten wieder die oben besprochenen Konflikte auf.

o

o
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Befehlsgruppe Stammseiten5.4.2.1

Was Stammseiten sind, wurde ja bereits in der Einleitung zu die¬
sem Kapitel diskutiert. Mit dieser Befehlsgruppe können Sie
Stammseiten zuordnen, abfragen, erzeugen, ändern, kopieren und
löschen. Wenn Sie diese Befehlsgruppe anwählen, schaltet Cala¬
mus automatisch in den Modus „Stammseiten bearbeiten“. Sie kön¬
nen den Modus aber auch durch Anklicken des Stammseiten-Icons

in der Kopfzeile aufirufen, dann wird auch gleich die Stammseite
der aktuellen Seite angezeigt. Anstatt der normalen Dokumentsei¬
ten können Sie dann die Stammseiten bearbeiten.

0

Funktionen:
●Liste der Stammseiten

●Stammseiten laden/speichem/ersetzen
●Stammseite erzeugen
●Stammseite kopieren
●Stammseite zuordnen

●Stammseite der aktuellen Seite anzeigen
●Stammseite löschen

1)?

©
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5.4.2.2 Modus „Stammseiten bearbeiten'

In diesem Modus, den Sie mit dem Icon „Stammseiten“ der
Kopfzeile aufrufen, können Sie die Stammseiten eines Dokuments
erstellen und bearbeiten. Wie im normalen Seiten-Bearbeitungsmo-
dus können Sie Rahmen erzeugen, verändern und löschen. Sie
können Textrahmen verbinden und Hilfslinien positionieren. Da
Stammseiten immer nur aus einer Einfach- oder Doppelseite beste¬
hen, können Sie darin nicht blättern. Stammseiten haben auch
keine Nummer, sondern einen Namen. Dieser Name der gerade be¬
arbeiteten Stammseite wird am oberen Rand des Arbeitsfensters an¬

gezeigt. Die Seitennummer und die Pfeile zum Umblättern der Seite
werden im Stammseiten-Bearbeitungsmodus grau angezeigt, sind
also nicht anwählbar. Aus diesem Grund können Sie auch keine

Textrahmen über die Stammseite hinaus verbinden. Textrahmen,
die auf einer Stammseite stehen, enthalten auf ALLEN Dokument¬
seiten exakt den gleichen Inhalt. Es ist nicht möglich, leere, später
zu füllende Textrahmen auf der Stammseite unterzubringen. Trotz¬
dem ergeben sich Anwendungsmöglichkeiten auch für größere be¬
reits gefüllte Textrahmen auf Stammseiten: Serienbriefe zum Bei¬
spiel. Den Text des Briefes schreiben Sie auf die Stammseite, die
Adressen werden in leere Textrahmen auf den Dokumentseiten im¬

portiert.
Im Stammseiten-Bearbeitungsmodus wird die komplette Druck¬

seite angezeigt, die Ränder des Bildschirmfensters {siehe Befehls¬
gruppe „Seitenbearbeitung“ Befehl „Arbeitsbereich einstellen“)
werden also nicht berücksichtigt, erscheinen aber als gestrichelte
L i n i e

~ i

5.4
o

Schalten Sie bei der Darstellung einer kompletten Seite in den
Stammseiten-Bearbeitungsmodus um, wird die Vergrößerung beibe¬
halten. Verwenden Sie dabei Seiten mit Rändern, paßt die kom¬
plette Seile nicht mehr auf den Monitor. Ein erneuter Klick auf das
Icon „komplette Seite darstellen“ in der Kopfzeile zeigt dann wie¬
der die Seite mit Rändern an. Der gleiche Effekt tritt beim Zurück-
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schalten auf den Seilen-Bearbeitungsmodus auf, auch verschwin¬
den die entstehenden Ränder nach einem neuerlichen Klick auf

das entsprechende Icon der Kopfzeile.
Sie erkennen den Stammseiten-Bearbeitungsmodus am ange¬

wählten Stammseiten-lcon in der Kopfzeile Durch Anklicken dieses
Icons oder durch Anwahl der Befehlsgruppe „Seitenbearbeitung“
des Seiten-Moduls schalten Sie wieder zurück zur normalen Seiten¬

bearbeitung.

5.4
o

S
o
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5.4.2.3 Liste der Stammseiten

Im oberen Teil der Befehlsgruppe Stammseiten finden Sie eine
Liste der bereits vorhandenen Stammseiten. Zu jedem Dokument
gehört mindestens eine Stammseite, die aber beim Neuanlegen zu¬
nächst leer ist. Falls Sie in Ihrem Dokument mehr als 24 Stamm¬

seiten verwenden, können Sie mit den Pfeilen und den Rollbalken
die Liste wie gewohnt durchblättern.

Um eine bestimmte Stammseite zu bearbeiten, klicken Sie bitte
auf deren Namen in der Liste

0

5.4.2.4 Stammseiten laden/speichern/ersetzen
o

Mit diesem Befehl können Sie eine oder mehrere Stammseiten

auf Diskette oder Festplatte abspeichern oder davon laden. Dabei
können Sie auch eine Stammseite durch eine andere ersetzen. Nach

dem Anklicken des Icons sehen Sie das normale Objektauswahl-
Formular, das im YjipM 5.1, Bedienung der Standardelemente
beschrieben ist. Allerdings gibt es dabei nur die Felder „Laden“ be¬
ziehungsweise „Ersetzen“ und „Speichern“. Soll eine Stammseite
geladen werden, klicken Sie auf das entsprechende Feld und su¬
chen sich dann im Dateiauswahl-Formular die entsprechende Datei
heraus. Dabei kann es Vorkommen, daß eine Stammseite den glei¬
chen Namen wie eine bereits vorhandene hat. In diesem Fall sehen

Sie das ebenfalls im Kapitel 5.1, Bedienung der Standardelemente
dokumentierte Formular „Objekte gleichen Namens vorhanden“.

Um eine Stammseite zu ersetzen, wählen Sie diese zunächst an
und klicken dann auf das Feld „Ersetzen“.

Speichern von Stammseiten ist genauso einfach: Wählen Sie die
Stammseite an, und klicken Sie dann auf „Speichern“. Stammseiten
haben den Dateityp „CSS“.

o

O

i
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5.4.2.5 Stammseite erzeugen

Mit diesem Befehl können Sie eine leere Stammseite erzeugen.
Dazu erscheint ein Formular, in dem Sie den Namen dieser neuen
leeren Stammseite eingeben müssen.

Heere stuhhseite erzeü6eh|

Neuer Nanei STRNDRRD

I C K I IABBRUCH!

5.45.4.2,6 Stammseite kopieren

Mit diesem Befehl können Sie eine Stammseite kopieren. Die
Vorgaben des Menöpunkts „Kopierart einstellen“ (siebe Kapitel
5.2, Pull-Domi-Menü Optionen) werden dabei berücksichtigt. Vir¬
tuell kopiert werden natürlich nur die Rahmen einer Seite Konkret
heißt das: Wenn Sie auf mehreren Stammseiten zum Beispiel das
gleiche Firmenlogo iinterbringen möchten, legen Sie diesen Rah¬
men nur auf einer Stammseite an und kopieren diese Stammseite
virtuell. Etwaige Änderungen im Layout nehmen Sie dann an den
Kopien vor. Wichtig ist, daß der Inhalt des Rahmens mit dem Fir¬
menlogo nur einmal importiert oder erzeugt wird. Änderungen an
diesem Rahmeninhalt wirken sich dann auf alle anderen Stamm¬

seiten (und somit auch auf alle anderen Dokumentseiten) aus.

O

©

ISTRHHSEITE KOPIEREN |

Neuer Hane! STRHDftRD STAMNSEITE!-

I I W I m m m
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5.4.2.7 Stammseite zuordnen

Normalerweise wird allen Seilen in einem neu angelegten Doku¬
ment die Standard-Stammseite zugeordnet. Mit diesem Befehl kön¬
nen Sie diese Zuordnung ändern. Wählen Sie dazu zunächst die
gewünschte neue Stammseite aus der Liste aus. Nach dem Anklik-
ken des Icons sehen Sie das folgende Formular:

m

rSEITE(H) ZUORDNEÜ~i

VerHende STdHDItRD STftHHSEITE 3|..
v o n S e i t e 1 b i s S e i t e 1

5.4
I w I IflBBRÜCHI O

o

Tragen Sie hier einfach ein, auf welchen Seiten die gewählte
und angezeigte Stammseite benutzt werden soll.

5.4.2.8 Stammseite der aktuellen Seite anzeigen

Mit diesem Befehl können Sie sich die Stammseite anzeigen las¬
sen, die der aktuellen Dokumentseite zugeordnet ist. Wenn Sie
zwischendurch eine andere Stammseite angewählt hatten, können
Sie damit wieder zurückschalten.

B ?

5.4.2.9 Stammseite löschen

Um eine Stammseite zu löschen, klicken Sie auf dieses Icon.
Wenn diese Stammseite allerdings irgendwo im Dokument verwen¬
det wird, müssen Sie eine Ersatzseite dafür angeben. Wenn Sie hier
den Namen der Stammseite eingeben, die Sie eigentlich löschen
wollten, wird die Operation abgebrochen.

t ü
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Das Rahmen-Modul

Das Rahmen-Modul gliedert sich in acht Befehlsgruppen, von
denen allerdings maximal fünf direkt anwählbar sind. Vier Be¬
fehlsgruppen sind nämlich Spezialfunktionen, die immer nur für
eine bestimmte Rahmenart definiert sind. Daher sind diese vier Be¬

fehlsgruppen nur dann anwählbar, wenn in der Befehlsgruppe
Werkzeuge die entsprechende Rahmenart selektiert ist. Aber fangen
wir einfach von vorne an:

Befehlsgruppe Werkzeuge5.5.1.1

a m m fi a Funktionen:
●Rahmenart wählen

●Rahmen gruppieren
●Stammelemente anwählen

●Gruppe auflösen
●Rahmen schützen

●proportionales Aufziehen
●Rahmen aufziehen
●Rahmen bearbeiten

●Rahmen kopieren
●Rahmen in den Hintergrund
●Rahmen in den Vordergrund
●Rahmen löschen

ABC
DEF& m

i

I
@

Rahmenar t5.5.1.2

Mit diesen Icons wählen Sie den Typ aus, den der Rahmen, der
als nächstes aufgezogen wird (siehe unten), haben soll. Ist im Ar¬
beitsfenster ein Rahmen angewählt, dann wird das Icon, das den
Typ dieses Rahmens repräsentiert, angewählt dargestellt. Wenn Sie
eines dieser Icons anklicken, wird automatisch in den Aufziehmo¬
dus gewechselt.

Es soll hier nicht jede Rahmenart einzeln aufgeführt werden.
Wofür die einzelnen Icons stehen, wurde ja schon im zweiten Ka-

FfflC-
DEFai 5

1
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pitel ausführlich erörtert. Erwähnenswert ist allerdings, daß die er¬
sten drei Rahmenarten einen Inhalt haben, der mit den mitgelie¬
ferten Modulen importiert und bei Textrahmen sogar editiert wer¬
den kann. Zusätzliche Module erlauben auch das Editieren der an¬
deren Rahmenarten. Linien- und Rasterflächenrahmen besitzen

keinen Inhalt als solche, die Definition des Rahmens selbst be¬
stimmt seinen sichtbaren „Inhalt“. Die Rahmen für Seitenteile sind
eigentlich gar keine, sie stellen lediglich Begrenzungslinien für den
späteren Ausdruck dar. Wenn Sie also ein Dokument mit einer Sei¬
tengröße von 35 X25 cm bearbeiten, zum Ausdruck aber nur ei¬
nen normalen DIN-A4-Laserdrucker besitzen, können Sie mit den
Seitenteil-Rahmen die Ausgabe auf zwei DIN-A4-Blätter verteilen.
Ein Seitenteil-Rahmen entspricht dann dabei genau einer Ausgabe¬
seite Die genaue Beschreibung finden Sie im Kapitel über die Spe¬
zialfunktionen für Seitenteile

Spezialfunktionen stehen außer für die Seitenteile auch noch
für Text-, Rastergrafik- und Vektorgrafikrahmen zur Verfügung.

@
o

o

3 :

5.5

Rahmen gruppieren5.5.1.3

Diese Funktion dient dazu, mehrere Rahmen zu einer Rah¬
mengruppe zusammenzufassen. Zwei Möglichkeiten gibt es, den
Befehl auszuführen; Entweder können Sie im Rahmenbearbei-

tungs-Modus {Mauscursor =[zeigende Hand], siehe Seite 6) die
gewünschten Rahmen mit gedrückter [Shiftj-Taste anwählen und
danach das Icon zum Gruppieren anklicken. Oder Sie klicken
erst das Gruppierungs-Icon an (dabei wird automatisch in den
Aufziehmodus gewechselt) und ziehen dann einen Rahmen um
alle zu gruppierenden Rahmen herum. Die Rahmen, die zusam¬
mengefaßt werden sollen, brauchen dabei nicht vollständig in
dem aufgezogenen Rahmen zu liegen, eine teilweise Überlap¬
pung reicht aus.

Egal, wie Sie die zu gruppierenden Rahmen ausgewählt ha¬
ben: Nach der Gruppierung wird ein Rahmen gezogen, der alle

2



Rahmen der Gruppe umschließt. Größe und Lage werden dabei
von Calamus automatisch berechnet.

Gruppenrahmen können nicht bearbeitet, wohl aber ver¬
größert, verkleinert und verschoben werden. Bei einer
Größenänderung ändern sich die Größen der Unterrahmen der
Gruppe analog zum Gruppenrahmen. Dies gilt insbesondere
auch für die Inhalte der Rahmen. Raster- und Vektorgrafiken
werden also ebenfalls vergrößert oder verkleinert, Textrahmen
neu formatiert.

Ein Gruppenrahmen kann mit der Funktion „Gruppe auflö-
sen“ (siehe unten) wieder in seine Unterrahmen aufgesplittet
werden. Gruppen dürfen übrigens auch hierarchisch definiert
werden, eine Gruppe darf also beispielsweise aus zwei Unter¬
gruppenrahmen bestehen, die ihrerseits je drei normale Rahmen
enthalten. Beim Auflösen der Gruppe zerfällt diese dann nicht in
sechs Einzelrahmen, sondern wieder in zwei Gruppenrahmen.

Stammelemente anwählen5.5.1.4

Mit diesem Icon können Sie die Stammelemente einer Seite, also
alle Rahmen der Stammseite (siehe Kapitel 5.4, Seiten-Modul, Be-
feblsgruppe Stammeilm) der aktuellen Seite anwählen. Die ein¬
zige Operation, die mit diesen Stammelementen erlaubt ist, besteht
jedoch darin, sie in den Vordergrund oder den Hintergrund zu le¬
gen (siehe unten). Außerdem können mit Hilfe des Mülleimers die
Elemente der Stammseite für diese Layoutseite ausgeblendet wer¬
den. Durch ein erneutes Zuordnen der Stammseite werden die
Stammelemente wieder sichtbar. Diese Funktion hat nichts mit der

Funktion „Stammelemente sichtbar/unsichtbar“ zu tun. Weder ein

Verschieben noch eine Größenänderung ist möglich. Dazu müßten
Sie die Stammseite ändern, womit sich aber auch alte anderen Sei¬
ten ändern.

3
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Gruppe auflösen

Diese Funktion benutzen Sie, wenn Sie einen Gruppenrahmen
in seine Unterrahmen aufteilen möchten. Wählen Sie dazu

zunächst den entsprechenden Rahmen an. Ein Klick auf dieses
Icon macht dann aus dem Gruppenrahmen wieder genau die Rah¬
men, aus denen die Gruppe aufgebaut wurde Auch dann, wenn
die Gruppe wieder aus Rahmengruppen besteht. Um Untergruppen
aufzulösen, müssen Sie also zunächst die Gesamtgruppe auflösen,
erst dann können Sie sich um die Untergruppen kümmern.

5.5.1.6 Rahmen schützen
©

Machmal kommt es vor, daß Rahmen millimetergenau an einer
bestimmten Stelle des Formulars gedruckt werden sollen. Haben
Sie eine solche Stelle erst einmal gefunden, möchten Sie wahr¬
scheinlich sicherstellen, daß nicht durch eine unvorsichtige Opera¬
tion der Rahmen verschoben, vergrößert, verkleinert oder gar
gelöscht wird. Zu diesem Zweck können Sie einzelne Rahmen
schützen. Wählen Sie einfach den Rahmen an und klicken Sie auf

das Icon für „Rahmen schützen“. Das Icon wird angewählt darge¬
stellt und die Begrenzungen des Rahmens wechseln von der
Punktform zu hohlen Kreisen. Solchermaßen geschützte Rahmen
können nach wie vor angewählt werden, ihre Inhalte (bei Text-
und Gnifikrahmen) beziehungsweise ihr Aussehen (Linien und Ra¬
sterflächen) können auch bearbeitet werden, aber Position und
Größe des Rahmens lassen sich nicht mehr verändern. Natürlich

ist auch das Löschen eines geschützten Rahmens nicht erlaubt.
Wird ein Gruppenrahmen geschützt, so läßt er sich auch nicht
mehr auflösen. Sollen mehrere Rahmen gruppiert werden, so darf
kemer von ihnen geschützt sein.

Möchten Sie irgendwann doch einmal einen geschützten Rah¬
men verschieben, seine Größe ändern oder ihn löschen, dann
müssen Sic natürlich zunächst den Schutz wieder aufheben.

O
< D
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Wählen Sie dazu einfach den Rahmen an und klicken dann auf

das „Rahmen schützen“-Icon. Der Rahmen bekommt wieder nor¬
male Begrenzungspunkte, und das Icon wird normal dargestellt.

Übrigens: Wenn das „Rahmen schützen“-Icon beim Aufziehen
von Rahmen aktiviert ist, wird der aufgezogene Rahmen automa¬
tisch geschützt.

Proportionales Aufziehen5.5.1.7

Dieser Befehl beeinflußt die Größenänderung von Rahmen mit
der Maus. Wenn Sie das Icon anklicken, wird es zunächst ange¬
wählt dargestellt. Haben Sie gerade einen Rahmen im Arbeitsfen¬
ster angewählt, so verschwinden die Begrenzungspunkte an den
Kanten, nur an den Ecken bleiben sie stehen. Solange diese Funk¬
tion aktiv ist, können Sie die Größe von Rahmen mit der Maus
nur noch so ändern, daß die Proportionen erhalten bleiben. Be¬
sonders für Grafiken ist das interessant, weil damit keine Verzer¬
rungen beim Vergrößern oder Verkleinern entstehen können. Aus¬
geschaltet wird die Funktion durch nochmaliges Klicken auf das
entsprechende Icon.

ACHTUNG: Dieser Befehl hat KEINE Auswirkung auf die
Größenänderung mit der Koordinatenanzeige

©

Rahmen aufeiehen5.5.1.8

Im Rahmen-Modul unterscheidet Calamus grundsätzlich zwei
Arbeitsmodi: Rahmen aufziehen und Rahmen bearbeiten. Nomen

est Omen: Der Aufziehmodus dient zum Erzeugen neuer Rahmen,
im Bearbeitungsmodus (siehe unten) können Sie bestehende Rah¬
men verändern. Sie können zwischen Aufzieh- und Bearbeitungs¬
modus durch einen Klick auf die rechte Maustaste hin- und her¬

schalten. Welcher der beiden Modi aktiv ist, erkennen Sie zum ei¬
nen daran, welches Icon aktiviert ist, zum anderen an der Form
des Mauscursors im Arbeitsfenster: Im Aufziehmodus erscheint ein

5
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Pfeil, im Bearbeitungsmodus sehen Sie eine zeigende oder grei¬
fende Hand. Außerdem kann in beiden Modi auch ein Kreuz ange¬
zeigt werden, dazu aber später mehr:

Rahmen Während

aufziehen des Aufziehens anwählen bei gedrückter Maustaste
Rahmen Rahmen verschieben

Also: Sie wollen einen neuen Rahmen erzeugen. Zunächst ein¬
mal wählen Sie dazu den Aufziehmodus, indem Sie auf das ent¬
sprechende Icon klicken, falls es nicht schon selektiert ist. Nun ge¬
hen Sie mit der Maus ins Arbeitsfenster und suchen sich auf der

Seite eine Position, an der eine Ecke des Rahmens stehen soll. Ein¬
mal kurz mit der linken Maustaste klicken. Der Mauscursor er¬

scheint jetzt in Form eines leeren Kreuzes. Nun suchen Sie sich die
gegenüberliegende Ecke Ihres Rahmens. Sie können dabei in alle
Richtungen fahren, die zuerst festgelegte Ecke bleibt fest, der Rah¬
men wird immer so erzeugt, daß er zwischen dieser Stelle und der
momentanen Mausposition liegt. Eine Spezialität von Calamus ist
es dabei, daß Sie die linke Maustaste NICHT festhalten müssen. Sie
können daher auch in die Rollbalken des Arbeitsfensters klicken,
um den gerade angezeigten Bildschirmausschnitt zu verschieben
oder die Vergrößerung zu ändern. Mit einem weiteren Klick auf die
linke Maustaste wird der Rahmen schließlich erzeugt, wobei die
zweite Ecke natürlich der Position des Mauscursors beim Klick ent¬

spricht. Ein Klick auf die rechte Maustaste bricht die Operation ab,
der Rahmen wird wieder gelöscht. Während des Aufziehens wer¬
den in der Koordinatenanzeige übrigens ständig die Position und
Größe des Rahmens angezeigt. Möchten Sie diese Werte ändern, so
können Sie DIREKT nach der Erzeugung des Rahmens (solange
dieser noch mit Begrenzungspunkten dargestellt wird) in die Koor¬
dinatenanzeige klicken. Dann können Sie die gewünschten Werte
eingeben. So können Sie übrigens auch einen Rahmen absolut

@
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genau positionieren; Erzeugen Sie einfach einen Rahmen, ohne
auf dessen Position und Größe zu achten. Nun ein Klick in die Ko¬

ordinatenanzeige, und schon können Sie die gewünschte Position
und Größe auf drei Nachkommastellen genau festlegen. Die Ein¬
heit, die dabei benutzt wird, ist übrigens die, die Sie unter „Seiten¬
maße“ eingestellt haben.

Rahmen bearbeiten5.5.1.9

Das ist der zweite Arbeitsmodus im Rahmen-Modul. Beachten

Sie bitte zunächst den ersten Absatz im Abschnitt über den Befehl
„Rahmen aufziehen“.

Der Bearbeitungsmodus dient dazu, Rahmen zu verschieben,
deren Größe zu ändern oder sie zu löschen. Viele andere Befehle

setzen voraus, daß ein Rahmen angewählt ist, auch dies ist im Be¬
arbeitungsmodus möglich. Aktiviert wird der Bearbeitungsmodus
durch emen Klick auf das entsprechende Icon oder durch einen
Klick auf die rechte Maustaste, falls gerade der Aufziehmodus aktiv
ist. Im Bearbeitungsfenster wird der Mauscursor als zeigende Hand
dargestellt.

Sie können nun einzelne Rahmen anwählen, indem Sie diese
im Bearbeitungsfenster einfach anklicken. Wenn Sie mehrere Rah¬
men anwählen möchten, halten Sie beim Anklicken bitte eine der
Shift-Tasten gedrückt. Alle so angeklickten Rahmen werden zusätz¬
lich zu den bereits angewählten selektiert oder, falls sie bereits an¬
gewählt sind, wieder deselektiert. Um die Selektierung aller ange¬
wählten Rahmen rückgängig zu machen, genügt ein Druck auf die
rechte Maustaste

Es kann Vorkommen, daß der von Ihnen gewünschte Rahmen
über einem anderen Rahmen liegt, ln diesem Fall können Sie
durch mehrfaches kurz^ Klicken an die gleiche Stelle zwischen
den übereinanderliegenden Rahmen umschalten. Klicken Sie ein¬
fach so lange, bis der gewünschte Rahmen selektiert wird.

I

©
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Um einen angewählten Rahmen zu verschieben, müssen Sie
diesen zunächst selektieren. Halten Sie nun bitte die linke Maus¬

taste gedrückt und verschieben dann die Maus. Der Rahmen wird
auf dem Formular verschoben, bis Sie die Maustaste wieder loslas¬
sen. Bemerken Sie während des Verschiebens, daß der Rahmen
vielleicht doch an der alten Stelle bleiben soll, so können Sie mit
einem zusätzlichen Klick auf die rechte Maustaste auch diese Ope¬
ration abbrechen. Dies funktioniert aber nur so lange, wie die
linke Taste noch gedrückt ist. Wenn Sie mehrere Rahmen verschie¬
ben möchten, müssen Sie diese zunächst gruppieren {siehe oben),
dann verschieben und schließlich die Gruppe wieder auflösen.

Natürlich können Sie auch die Größe eines Rahmens ändern.
Wählen Sie diesen dazu zunächst an. Klicken Sie dann mit der

Maus in die Nähe eines Begrenzungspunktes des Rahmens. Der
Mauszeiger wird nun als Kreuz dargestellt. Wie beim Aufziehen
können Sie nun die entsprechende Ecke oder Kante verschieben
und die neue Position mit einem Klick auf die linke Maustaste fi¬
xieren. Ein Klick mit der rechten Maustaste stellt auch hier die al¬

ten Verhältnisse wieder her, falls Sie sich vertan haben. Wenn die
Funktion „Proportionales Aufziehen“ angewählt ist, kann die
Größe von Rahmen mit der Maus nur so verändert werden, daß
die Proportionen erhalten bleiben. Falls die Ecke des Rahmens also
den Mausbewegungen nicht so folgt, wie Sie sich das gedacht hat¬
ten, kontrollieren Sie bitte, ob das proportionale Aufziehen einge¬
schaltet ist. Sie erkennen das auch daran, daß der Rahmen an den
Randmitten keine „Greifjpunkte“ hat, sondern nur in den Ecken.

Position und Größe eines Rahmens können auch mit der Koor¬

dinatenanzeige geändert werden. Dazu wird der Rahmen zunächst
angewählt und dann die Koordinatenanzeige angeklickt. Nun kön¬
nen Sie die neue Position und Größe per Tastatur auf drei Nach¬
kommastellen genau eingeben. Die Einheit ist dabei die unter „Sei¬
tenmaße“ eingestellte Die Eingabe muß übrigens mit [RETURN],
[Enter] oder -falls Sie sich vertan haben -mit [Undo] abgeschlos¬
sen werden, bevor Calamus weitere Befehle annimmt.

@
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Rahmen kopieren5.5.1.10

Der Fotoapparat: Er kennzeichnet hier wie auch an allen ande¬
ren Stellen im Programm einen Kopiervorgang. Beim Kopieren
von Rahmen geht es allerdings etwas komplizierter zu. Es gibt
nämlich zwei Möglichkeiten, einen Rahmen zu kopieren: phy¬
sisch und virtuell (siebe Kapitel 5.2, PuU-Domi-Menü Optimen,
Mmüpunkt Kopierart eimtellen). Zwei Begriffe, die einer einge¬
henden Erläuterung bedürfen. Da der Unterschied für die effi¬
ziente Anwendung von Calamus recht fundamental ist, sollten
Sie ihn eingehend anhand von Versuchen studieren, damit er ih¬
nen wirklich in Fleisch und Blut übergeht.

Zuerst der einfachere Fall:

physische Kopien.
Damit machen Sie wirklich aus einem Rahmen zwei, wobei

die Kopie zunächst die gleichen Parameter (Größe und Inhalt) er¬
hält wie das Original. Beide können aber danach völlig unabhän¬
gig bearbeitet werden, eben als zwei verschiedene Rahmen, die
nur „zufällig“ gleiche Größe und gleichen Inhalt haben.

o

©

Nun der etwas kompliziertere Fall:
virtuelle Kopien:

Auch hier können Sie zwar Position und Größe der Kopie belie¬
big verändern, der Inhalt ist aber nicht nur der gleiche, sondern
sogar derselbe Die Information wird also nur einmal, für alle Rah¬
men zusammen gespeichert. Das bedeutet, daß, wenn der Inhalt
in einem der Rahmen (egal ob Original oder Kopie) geändert wird,
diese Änderungen auch in dem anderen Rahmen durchgeführt
werden.

So weit die Theorie In der Praxis wird bei jeder Änderung an
einem Rahmen, der aus einer virtuellen Kopie stammt, vorher ge-
fiagt, ob die Information nur in diesem oder in allen Rahmen
durchgeführt werden soll. Wollen Sie die Änderung nur an einem

9
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Rahmen durchführen, so wird dieser dann natürlich aus der Liste
der virtuellen Kopien herausgenommen, da er ja nun nicht mehr
identisch mit den anderen ist. Virtuelle Rahmen können übrigens
auch gruppiert werden, das ändert nichts an deren Eigenschaften.

Kritischer wird es allerdings bei den im Kapitel über die Spezial¬
funktionen für Textrahmen beschriebenen Textflußketten. Virtuelle

Kopien können nämlich nicht zu solchen Textflußketten verbun¬
den werden, da die Ketten ja gerade dazu dienen sollen, daß jeder
Rahmen einen anderen Text beinhaltet. Ähnlich sieht es aus, wenn
Sie einen Rahmen aus einer Textflußkette kopieren, ln diesem Fall
erscheint eine Hinweismeldung, wobei Sie auswählen können, ob
die Operation abgebrochen werden soll oder unabhängig von der
eingestellten Kopierart eine physische Kopie erzeugt wird, die dann
den GESAMTEN Text der Textflußkette beinhaltet.

Um einzustellen, ob Rahmen virtuell oder physisch kopiert wer¬
den sollen, benutzen Sie den Menüpunkt „Kopierart einstellen“
aus dem „Pull-Down-Menü Optionen“ (siehe Kapitel 5.2). Alles
Weitere in der Beschreibung zu diesem Menüpunkt.

Nochmal: Um sich vor unangenehmen Überraschungen, ineffi¬
zientem Arbeiten und schließlich völligem DTP-Frust zu schützen,
sollten Sie mit den physischen und virtuellen Kopien einfach et¬
was herumspielen. Dabei lernen Sie viel mehr, als Sie sich hier an¬
lesen können.

O

o

o

X

Rahmen in den Hintergrund5.5.1.11

Falls in Ihrem Dokument mehrere Rahmen übereinander lie¬

gen, dann sind diese intern durchaus in einer gewissen Reihen¬
folge geordnet. Der zuerst erzeugte Rahmen liegt unter allen an¬
deren, der zuletzt erzeugte liegt ganz oben. Stellen Sie sich die
Rahmen einfach wie Schnipsel aus einer Klarsichtfolie vor, die
dort, wo sie sich überlappen, in verschiedenen Ebenen übereinan¬
der liegen. Besonders deutlich wird dies bei Rasterflächenrahmen,
die eben nicht aus Klarsichtfolie sind, sondern normalerweise voll

10



ausgemalt dargestellt werden. Mit der Funktion „Rahmen in den
Hintergrund“ können Sie den gerade angewählten Rahmen als
untersten in den „Stapel Klarsichtfolien“ einsortieren. Um einen
weiter unten liegenden Rahmen zu selektieren, klicken Sie bitte
mehrmals kurz mit der Maus an dieselbe Stelle, bis der Rahmen
angewählt ist.

Rahmen in den Vordergrund5.5.1.12

Diese Funktion arbeitet analog zum Befehl „Rahmen in den
Hintergrund“, der angewählte Rahmen wird jedoch zum obersten
des „Folienstapels“.

Rahmen löschen5.5.1.13
< D
O

Richtig, um Rahmen für immer verschwinden zu lassen, müs¬
sen Sie auf dieses Icon klicken. Es erscheint eine Warnmeldung,
die Ihnen noch Gel̂ enheit gibt, den Befehl abzubrechen. Nach
deren Bestätigung wird der Rahmen dann gelöscht.

Sie können damit auch mehrere Rahmen löschen. Wählen Sie
einfach alle zu löschenden Rahmen an und klicken dann auf den

Papierkorb.
Falls Sie einen Rahmen vielleicht doch noch einmal benutzen

wollen, empfiehlt sich die Klemmbrett-Funktion (siebe Kapitel5.3,
Klemmbrett-Modul).

11
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Spezialfunktionen5.5.2

Dieses Kapitel behandelt die Befehlsgruppe der sogenannten Spe¬
zialfunktionen. „Spezial“ deshalb, weil diese Befehlsgruppen nur
für jeweils eine bestimmte Rahmenart gelten.

Diese entsprechende Befehlsgruppe erhalten Sie, wenn Sie die
jeweils gewünschte Rahmenart im Rahmenmenü anwählen und
auf das Fragezeichen in der obersten Zeile klicken.

Dadurch verändert sich das Fragezeichen, es nimmt verkleinert
die Form des von Ihnen zuvor angewählten Icons an.

Die Spezialfunktionen existieren für vier Rahmenarten:
●Tex t rahmen

●Rastergrafikrahmen
●Vektorgrafikrahmen
●Seitentei le

@

O

Die folgende Grafik zeigt die Veränderung des Fragezeichen-
Icons bei unterschiedlich angewählten Rahmenarten:

Ä E

A MA .

a e j a m

M i l ^ K
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Befehlsgruppe Spezialfunktionen Text5.5.2.1

Funktionen:
Rahmen für Tfext
Rahmen für Fußnoten
Rahmen für Index

Kapitelnumerierung
Fußnotennumerierung
Umflußpfad anzeigen
Umflußabstand einstellen
Bildanker

Text liegt über anderem Objekt
Text um Objekt formatieren
Text fließt bevorzugt rechts
Text fließt bevorzugt links
Textfluß von Rahmen zu Rahmen

einmaliger Textabfluß
Textfluß von vorheriger Seite
Textfluß auf folgende Seite
Textflußverbindungen anzeigen
Rahmen in Flußkette einfügen
Rahmen aus Flußkette herausnehmen
Flußkette aufbrechen

A l i l

□

i l

Ö
f fl l x

o

o

©

Dies ist die erste Befehlsgruppe der Spezialfunktionen, in diesem
Fall eben für Textrahmen.

Die Spezialfunktionen für Textrahmen decken fünf Bereiche ab:

Die Auswahl der Textrahmenart

liÜ
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□

Kapitel- und Fußnotennumerierung
>●

1.2. : X 1 >

Textforraatierung um bestehende Rahmen

> ●

> ●

● <

■5 :
::

! ;
o

:u :

: :
o:

i; t r >

I
§

Verwaltung von Textflußketten

● H b
12L

I s S i “■4.

S?i
4.

. i

%

Außerdem können Sie eine Grafik an einer beliebigen Textstelle
verankern, so daß diese auch beim Neuformatieren mitgeführl
wird.

■>
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Textrahmen, Fußnotenrahmen und Indexrahmen5.5.2 .2

Fangen wir bei den drei Arten von Textrahmen an, die es gibt:
●Normale Textralimen

●Fußnotenrahmen
● I ndex rahmen

Mit den ersten drei Icons der Befehlsgruppe können Sie aus¬
wählen, was in dem Rahmen dargestellt werden soll.

Der eigentliche Tfext eines Dokuments wird in den normalen
Textrahmen dargestellt, die wie unten beschrieben zu Textflußket¬
ten verbunden werden können. Fußnoten und Index werden mit

den entsprechenden Spezialfunktionen (siebe Kapitel 5.6, Text-Mo¬
dul, Befehlsgruppe Werkzeuge) in eigenen Rahmen aufgenom¬
men. Fußnoten- und Indexrahmen können wie alle anderen Rah¬

men auch aufgezogen und bearbeitet werden.
Fußnoten- und Indexrahmen können (und müssen sogar in den

meisten Fällen) auch zu Textflußketten verbunden werden. Jeder
„normalen“ Textflußkette (also Textflußkette von normalen Tfext-
rahmen) kann eine Fußnoten- und Indexrahmen-Textflußkette zu¬
geordnet werden (siehe unten, Befehl Textfluß von Rahmen zu
Rahmen). Werden Textteile dann als Fußnoten oder Indexeinträge
übernommen (siebe Kapitel 5.6, Text-Modul, Befeblsgruppe Werk¬
zeuge), so werden sie automatisch auf die entsprechende Fußno¬
ten- oder Index-Textflußkette verteilt. Um sie dort erscheinen zu

lassen, müssen Sie allerdings noch die Funktion „Neu berechnen“
aufrufen. Ein konkretes Beispiel dafür ist in der Beschreibung des
Text-Moduls, Befehlsgruppe Werkzeuge aufgeführt.

X

©
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□

Kapitelnumerierung5 . 5 . 2 3

Die Kapitelnumerierung funktioniert ähnlich wie die Seitennu¬
merierung (siebe Kapitel 5.4, Seiten-Modul, Befeblsgruppe Seiten¬
bearbeitung). Drei wichtige Unterschiede gibt es jedoch: Zum ei¬
nen werden die Zahlen nicht automatisch erhöht, sondern nur,
wenn das entsprechende Steuerzeichen im Text vorkommt. Zum
anderen ist die Numerierung in bis zu sieben Ebenen mit unter¬
schiedlichem Zahlensystem (Zahlen, Buchstaben, römische Zahlen)
möglich. Weiterhin wird die Numerierung grundsätzlich in allen
Textrahmen der angewählten Textflußkette durchgeführt.

Durch Einfügung eines Steuercodes in den Text (siebe Kapitel
5.6, Text-Modul, Befeblsgruppe Werkzeuge) kann also eine halb¬
automatische Numerierung auf bis zu sieben Ebenen erfolgen. Soll
dies auf allen Seiten im Dokument geschehen, muß der Text „in
einem Stück“ vorliegen. Dies erreichen Sie, indem Sie das ganze
Dokument zu EINER Textflußkette vereinigen (Spezialfunktioneti
Textrabmen).

Ist kein Textrahmen angewählt, so wird die angegebene Nume¬
rierung für die nächsten Textrahmen gespeichert, die aufgezogen
werden.

Das Numerierungssystem und die Anfangs-Kapitelnummern (Ka¬
pitelnummer des ersten Kapitels der Textflußkette) werden für jede
Ebene getrennt eingetragen. Um das Numerierungssystem für eine
bestimmte Ebene einzustellen, klicken Sie bitte auf das Feld unter
der Start-Kapitelnummer für diese Ebene. Durch Anklicken eines
der Felder ün oberen Tfeil des Formulars können Sie dann das Nu¬

merierungssystem für diese Ebene wählen. Die Anfangs-Kapitel¬
nummer für das erste Kapitel der aktuellen Textflußkette tragen Sie
bitte in die entsprechenden Eingabefelder ein. Bei Beginn einer
neuen, übergeordneten Kapitelebene fängt die Numerierung der
darunter liegenden Ebenenen immer bei 1(bzw. A, a, Ioder i) an.

Nach dem Anklicken des Icons für die Kapitelnumerierung er¬
halten Sie folgendes Formular auf dem Bildschirm:

1.2.

O

O
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IKflPITELNÜHERIERUHB j

Art der Huner ierung!

Z a h l e n

I A . B I B r o A b u c h s t a b e n
I a , b
F T n
I i . ü I R ö n i s t h ( k l e i n )

S t a r t n u n n e r n ;

1 , 2

Kle inbuchstaben
Rönisch (groA)

5. 5. 2i. 1. 1. 1. 1
D m H I m m m [ B

D K IL

X

I 5.5.2.4 Fußnotennumerierungo

©

Auch das Numerieningssystem für die Fußnoten können Sie
einstellen. Die Bedienung erfolgt analog zu den beiden anderen
Formularen, eine Fußnotennumerierung gilt wie die Kapitelnume¬
rierung auch nur für die angewählte Textflußkette.

>●

K l )

IFÜSSHOTEHHIIHERIERUHBI

Art der Huner ierung:

Z a h l e n
I A . B I B r o A b u c h s t a b e n
I a . b I K l e i n b u c h s t a b e n
I l , l l I R d n i s c h ( g r o A )
I i . ü I R ö n i s c h ( k l e i n )

S t a r t n u n n e r ;

I « I
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Umflußpfad anzeigen5.5.2 .5

Dieser Befehl ergänzt die vier unten beschriebenen Funktionen
zur Formatierung von Text um andere Objekte herum. Der Pfad,
um den der Text herumfließt, also der linke und/oder rechte Rand
des Tbxtes, wird damit angzeigt. Mit dem Vektor-Modul können Sie
diesen Umflußpfad dann verändern. Damit können Sie beliebigen
Formsatz erzielen. Bitte beachten Sie dazu die Dokumentation

des Vektor-Moduls. Erzeugt wird der Umflußpfad, indem Sie Text
um einen Rahmen oder eine Rahmengruppe mit den im folgenden
beschriebenen Befehlen herumformatieren.

1 ; ^

5.5.2.6 Umflußabstand einstei len
o

<r>

Auch dieser Befehl dient zur Einstellung des Textumflusses.
Wenn Text um ein anderes Objekt herumfließt, können Sie hiermit
angeben, welchen Abstand der Text von dem Objekt halten soll.
Nach dem Anklicken des Icons sehen Sie folgendes Formular;

5n
i**i*i*AÂ

IUHFLUSSflBSTftHP EIHSTELLEH~1

d b s t a n d ! 4.BB nn

I I

Hier tragen Sie ein, wie groß der minimale Abstand des Textes
von dem Objekt sein soll, das umflossen wird. Die dabei verwen¬
dete Einheit wird mit dem Befehl „Einheiten einstellen“ (siebe
Kapitel 5.4, Seiten-Modul) eingestellt.

18



5.5.2.6-1 Bi ldanker

Mit dieser Funktion können Sie eine Raster- oder Vektorgrafik
an einer bestimmten Stelle im Text verankern. Wenn Sie danach

Text einfügen oder löschen, die Trennfunktion aufrufen oder das
Seitenlayout modifizieren -also die Textformatierung ändern -
wird das Bild oder die Grafik mit dem Text verschoben. Um diese

Verankerung der Grafik im Text zu erreichen, wählen Sie zuerst ei¬
nen Textrahmen an. Klicken Sie nun auf das Bildanker-Icon, dann
auf die zu verankernde Grafik und schließlich an die Stelle im

Text, an der die Grafik plaziert werden soll. Damit ist die Grafik an
der angegebenen Textposition verankert.

> ●

Textfluß um Objekt5.5.2.7X

I
o

Ein konkretes Beispiel sehen Sie unten:
Text soll um Grafik formatiert werden.

o

©
:

H i
■> ●

m
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mDas g^dK «enn Sie den Ifcn
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:
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I
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Die vier Icons Jextfluß um Objekt“ ermöglichen Ihnen, den in
einem Textrahmen enthaltenen Text um beliebige andere Objekte zu
formatieren. Als Objekt kann dabei jeder beliebige Rahmen dienen.
Bei Rastergrafiken wird allerdings nicht um den Inhalt des Rah¬
mens, sondern um den gesamten rechteckigen Bereich der Raster¬
grafik formatiert. Bei Objekten wie Rasterflächen, Vektorgrafiken
und Linienrahmen wird der Text um das eigentliche Objekt forma¬
tiert. Dieser Umflußpfad dient dann als neuer linker oder rechter
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Rand für die Textformatierung. Sie können diesen Umflußpfad mit
dem oben beschriebenen Befehl „Umflußpfad anzeigen“ aber auch
ändern. Wie diese Formatierung erfolgt, hängt davon ab, welches
Icon Sie anklicken.

Um die Formatierung durchzuführen, klicken Sie zunächst den
betreffenden Textrahmen im Rahmen-Bearbeitungsmodus, um den
der Text formatiert werden soll, an. Wählen Sie das betreffende
Icon aus. Jetzt wählen Sie den oder die Rahmen an, um den/die der
Text formatiert werden soll. Ein zweiter Klick auf das Forma-

tier-Icon und der Text erscheint so, wie Sie sich das vorgestellt hat¬
ten. (Sie können in einem Arbeitsschritt Text um mehrere Rahmen
gleichzeitig formatieren.)

Die Unterschiede zwischen den drei Formatierarten sollten noch

kurz besprochen werden:
So lange es nur eine Möglichkeit gibt, den Text an dem oder den

Objekten vorbeizuführen, bewirken alle drei Befehle das gleiche
Unterschiede ergeben sich nur dann, wenn auf beiden Seiten eines
Objektes Platz für Text ist. Mit der ersten Formatierart wird der Text
links und rechts der Objekte dargestellt.

©

o

X

t e d e r i n b a m

do ‘knatsaera. der
Mde Kdcrcu den
m d e m
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vetuat i ka ts iab-l txkrua( ( fc r i
U t t t f U c ü

I x u a l n c n

0adK eik. wmn S* dm IbMbsica «cnrhicbca odrr Kkc
G r d C e k t d o n

Q a v c n r i

’nicl;0ncK bi Sieben ft* tn tsea

2 0



RiMEN-MDDUl

Die zweite Art schreibt den Text nur rechts von den Objekten.
Analog formatiert die dritte Art den Text nur linksseitig an den Ob¬
jekten vorbei.

f t » t o k k ta A r Ur fembmr« mat t s rh Mm d t» k rmd i

m nt |rftw» detTkn fti Cibun ft»
d m k ä m e n .

b t n n t n a

t n n t t n « « n c b t t H T i t t e
M i i k n i n i t f t *

d k r a x s I r v t t t

itiw«4ksl«ntein feitaaMcM^
f t e M t k f t f t » ' K fi o f c n r n

w x a f t r d m i s a l i K a « O M f t i fi a i o d e r I
d m T h a n k a w i « t w l f t b r n t ö n i

Ihunk <ka dtu. «< iwnuurucix un I h i ' km mkunk «fca «km. «t ItaDuUcnnt um

ü

Der Umflußpfad, der bei der Formatierung erzeugt wird, wird
mit dem Textrahmen verwaltet. Wird das Objekt verschoben, muß
ein neuer Umflußpfad erzeugt werden.

Das vierte Icon dient dazu, den Umflußpfad wieder zu löschen
und wieder eine rechteckige Textformatierung zu erzielen. Hierzu
wählen Sie einfach den formatierten Textrahmen an und klicken

dann auf dieses Icon. Alle Formatierungen um irgendwelche Ob¬
jekte sind veigessen, und Sie können von vorne anfangen.

Hierzu noch ein paar Beispiele: Um einen Text in Dreiecksform
zu setzen, legen Sie zwei Rasterflächenrahmen in Dreiecksform
über den Textrahmen:

J"Äien'sit

i
I ©.:

o

© 5.5
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denSettcneines Objektes her

umzufonnalieFen |Sbia|-Klick

I

m m:

Klicken Sie nun den Textrahmen an, und dann auf das Icon, um
Text auf beiden Seiten eines Objektes herumzuformatieren.

Wählen Sie dann den ersten Rasterflächenrahmen mit Klick an,
den zweiten mit [Shiftj-Klick, dann erneut auf das Icon zur Textfor¬
matierung. Hat der Text die gewünschte Dreiecksform, können Sie
die Rasterflächenrahmen auch wieder löschen:

Mit Linienrahmen haben Sie noch mehr Möglichkeiten. Achten
Sie hierbei bitte nur darauf, daß der Text an beiden Seiten der Linie
vorbeifließen kann. Damit können Sie aber zum Beispiel einen
schrägen Streifen der Seite unbedruckt lassen, indem Sie den Um¬
flußabstand entsprechend breit einstellen.
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Ein weiteres Beispiel: schräger Spaltensatz. Der Text soll dabei
nicht in Rechteckform formatiert werden, sondern die Spalten sol¬
len schräg verlaufen. Auch hier dienen dreieckige Rasterflächen zur
Definition des rechten und linken Umflußpolygons. Zunächst er¬
zeugen Sie einen leeren Textrahmen, über den Sie dann zwei Ra¬
sterflächen legen:O

(5> 5.5

weiteres Beispiel:
schräger Spaltensatz. Der Ttxt

isoll dabei nicht in Rechteckform

formatiert werden, sondern dkf
iSpalten sollen schräg verlau-
ifen. Auch hier

/ dreieckige Raster-
' fl ä c h e n z u r D e fi n i t i o n d e s

rechten und linken ümflußpoly-
gons. Zunächst erzeugen Sie sich*̂
einen leeren Hcxtrahmen,
über den Sie dann ,

0 .idie- z w e i
● -
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Den Umfluß stellen Sie wie oben ein. Nun können Sie die

Rasterflächen wieder löschen. Den nun entstandenen Textrahmen,
in dem der Text schräg von rechts oben nach links unten
formatiert wurde, kopieren Sie für jede gewünschte Spalte einmal
(physikalisch). Nun verbinden Sie diese schrägen Spalten mit der
Textfluß-Funktion (siehe unten). Erst jetzt importieren Sie den Text,
der dann wie gewünscht formatiert wird.

Textfluß von Rahmen zu Rahmen5.5 .2 .8

Zu diesem und den folgenden Icons müssen wir zuerst den Be¬
griff Jextflußkette“ (englisch „Pipeline“ oder kurz „Pipe“) klären.
Stellen Sie sich vor. Sie schreiben ein Buch. Der Text, der am Ende
einer Seite aufhört, soll am Anfang der nächsten Seite fortgeführt
werden. Löschen Sie jetzt einen Satz auf der aktuellen Seite, wird
der freiwerdende Platz mit Text von der folgenden Seite aufgefullt.
Für das Einfügen von Text gilt das gleiche: Der Text, der nicht
mehr auf die Seite paßt, fließt auf die folgende Seite Genau das ist
eine Textflußverbindung zwischen zwei Seiten. Mehrere dieser
Textflußverbindungen ergeben eine Textflußkette Genauso kann
ein Text natürlich auch zwischen zwei Rahmen auf einer Seite

fließen (zum Beispiel beim Spaltensatz).
Die Funktion „Textfluß von Rahmen zu Rahmen“ ermöglicht es

Ihnen, beliebige Textrahmen mit einer Textflußverbindung zu ver¬
knüpfen. Dazu wählen Sie bitte den Textrahmen an, aus dem der
Text herausfließen soll. Dieser Rahmen darf noch keine Textfluß¬

verbindung zu einem anderen Rahmen haben. Es darf aber aus ei¬
nem anderen Rahmen Text in diesen Rahmen hineinfließen. Nun
klicken Sie auf das Icon „Textfluß von Rahmen zu Rahmen“.

Fahren Sie jetzt mit der Maus wieder ins Arbeitsfenster, hat der
Cursor sein Aussehen geändert und wird so dargestellt:

ü

©
o

C 3

5.5
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Nun können Sie mit diesem Cursor auf den Rahmen klicken, in
den der Text weiterfließen soll. Der zweite Rahmen wird jetzt an¬
gewählt und erhält in der oberen linken Ecke einen Pfeil, um zu
kennzeichnen, daß hier Text aus einem anderen Rahmen hinein¬
fließt. Der andere Rahmen wird mit einem Pfeil in der rechten un¬

teren Ecke dargestellt, weil hier Text hinausfließt. Da jetzt der
zweite Rahmen angewählt ist, können Sie gleich einen dritten
Rahmen anklicken, in den dann der Text fließt, der nicht mehr in
den zweiten Rahmen paßt. Beendet wird dieser Modus durch ei¬
nen zweiten Klick auf das Textfluß-Icon.

Die Rahmen müssen übrigens nicht auf einer Seite liegen. Sie
können sogar zum Beispiel Text von Seite 5auf Seite 8, von dort
auf Seite 6und dann auf Seite 11 fließen lassen (was allerdings nur
in den seltensten Fällen sinnvoll sein wird). Für die recht praxis¬
nahe Forderung, Text von einer Seite auf die nächste fließen zu
lassen, existieren aber noch z\\'ei Spezialfunktionen (Jextfluß von
voriger Seite“ und „Textfluß auf nachfolgende Seite“, siehe unten),
die beim Hinzufügen und Löschen von Seiten die entsprechenden
Textflußverbindungen selbst erzeugen.

Außerdem dient dieser Befehl zur Definition von Fußnoten- und

Indexrahmen (siehe oben). Damit Calamus Fußnoten und Indizes
formatieren kann, muß zunächst klar sein, wo diese Elemente
überhaupt plaziert werden sollen. Wird ein Textteil als Fußnote
markiert, wird dieser in den (oder die) dem aktuellen Textrahmen
zugeordneten Fußnotenrahmen übernommen (entsprechendes gilt
natürlich auch für Indexeinträge). Die Zuordnung selbst geschieht
wie beim normalen Verbinden von Rahmen: Klicken Sie zunächst

den Textrahmen an, dann den entsprechenden Fußnoten- oder In¬
dexrahmen. Jetzt können Sie wie bei der Dokumentation des Text-
-Moduls (siebe Kapitel 5.6) beschrieben, Einträge in Fußnoten-
und Indexrahmen machen.

O

Q

5 .5
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Einmaliger Textabfluß5.5.2.9

Einen Rahmen, der mehr Text enthält, als in seinen Ausmaßen
dargestellt werden kann, wird mit einem [+]-Zeichen in der rech¬
ten unteren Ecke gekennzeichnet. Soll der ganze Text dargestellt
werden, können Sie entweder den Rahmen vergrößern oder ihn in
eine Textflußkette einhängen, so daß der überschüssige Text in ei¬
nen anderen Rahmen fließt. Dieser Befehl dient nun dazu, den
Text, der nicht mehr in den Rahmen paßt, in einen anderen Rah¬
men fließen zu lassen, OHNE DIE RAHMEN ABER MITEINANDER ZU
VERBINDEN. Das heißt, daß die beiden Rahmen danach völlig un¬
abhängig voneinander sind und das Löschen oder Einfügen in den
ersten Rahmen den zweiten Rahmen nicht beeinflußt. Sie können

die Rahmen aber mit der oben beschriebenen Funktion Jextfluß
von Rahmen zu Rahmen“ wieder zu einer Textflußkette verbinden.

i x
: . ~ ä

©

5.5 Textfluß von vorheriger Seite,5.5.2.10

Textfluß auf folgende Seite
Wenn Sie diese Befehle ausführen, hat dies zunächst keine Aus¬

wirkung auf den Textfluß. Sie setzen damit lediglich eine Markie¬
rung, die durch ein [>)-Symbol in der linken oberen oder rechten
unteren Ecke des Rahmens symbolisiert wird. Erst wenn Sie eine
Seite hinzufugen oder löschen, tritt diese Markierung in Aktion.
Dann wird nämlich automatisch eine Textflußverbindung zwi¬
schen diesem Rahmen und dem Rahmen auf der vorhergehenden
oder nachfolgenden Seite erzeugt, der die entsprechende andere
Markierung hat.

Damit wird auch deutlich, daß immer nur EIN Rahmen auf ei¬
ner Seite so gekennzeichnet werden kann. Wählen Sie dazu ein¬
fach den gewünschten Rahmen an und klicken Sie auf das Be¬
fehls-Icon. Der aktivierte Rahmen wird dann als derjenige gekenn¬
zeichnet, in den der Text von der vorhergehenden Seite bzw. aus
dem Text auf die folgende Seite fließen soll. Wollen Sie die Markie-
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rung wieder aufheben, so wählen Sie einfach den so gekennzeich¬
neten Rahmen an und klicken auf das Befehls-Icon.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Es wird weder eine Text¬
flußverbindung geschaffen, noch wird eine aufgelöst. Textflußver¬
bindungen werden ausschließlich durch Pfeile in den Ecken des
Rahmens gekennzeichnet. Die [>]-SymboIe bewirken lediglich, daß
beim Einfügen und Löschen von Seiten Textflußverbindungen ge¬
bildet und aufgelöst werden. Ein konkretes Beispiel ist wieder ein¬
mal das Buch, das mit Calamus gesetzt werden soll. Erzeugen Sie
eine Seite, auf der Sie den Rahmen für den Text so plazieren, wie
Sie es sich vorstellen. Diesen Ralimen wählen Sie jetzt an. Verse¬
hen Sie ihn mit den Markierungen für Textfluß von der vorherge¬
henden auf die folgende Seite. Nun erzeugen Sie so viele Folgesei¬
ten, wie Sie glauben, zu benötigen. Dabei übernehmen Sie bitte
das gerade angezeigte Layout. Alle Seiten werden dabei mit einer
Textflußkette verbunden, da der Rahmen die entsprechenden Mar¬
kierungen trägt. Wenn Sie jetzt Text importieren, wird er automa¬
tisch auf die Seiten aufgeteilt. Das ganze geht natürlich auch mit
mehr als einem Rahmen pro Seite, zum Beispiel für dreispaltig ge¬
schriebene Zeitschriften. Hier werden die drei Rahmen manuell

verbunden. Der erste Rahmen erhält die Markierung für den Fluß
von der vorherigen Seite, der dritte Rahmen wird als derjenige
markiert, aus dem der Text auf die Folgeseite fließen soll. Auch
hier wird die wirkliche Verbindung zwischen den Seiten aber erst
beim Kopieren des Layouts erstellt.

< D

©

Textflußverbindungen anzeigen5.5.2.11

Mit diesem Befehl können Sie sich die Textflußverbindungen an¬
zeigen lassen. Klicken Sie einfach auf das Icon, so daß es ange¬
wählt dargestellt wird. Wenn Sie in ihrem Dokument Textflußver¬
bindungen haben, werden diese jetzt in Form von Linien von der
rechten unteren Kante eines Rahmens zur linken oberen Kante des

nächsten Rahmens angezeigt. Dies funktioniert auch über Seiten-

■%
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grenzen hinweg, Dann geht die Linie in Richtung des Folgerah¬
mens auf der nächsten Seite bis zum rechten Seitenrand. Oder sie

kommt aus der Richtung des vorhergehenden Rahmens vom lin¬
ken Rand der Seite. Ein zweiter Klick auf das Icon schaltet die Dar¬

stellung der Textflußverbindungen wieder ab.

Rahmen in Flußkette einfügen5.5.2.12

Diese Funktion dient dazu, einen einzelnen Rahmen in eine
Textflußkette einzufügen. Sie können damit auch Rahmen, die sie
versehentlich aus einer Textflußkette herausgenommen haben,
wieder einfügen. Wählen Sie dazu zunächst den Rahmen an, der
in die Textflußkette eingefügt werden soll. Klicken Sie nun auf das
Befehls-Icon „Rahmen in Flußkette einfügen“ Das Icon wird ange¬
wählt dargestellt, und der Cursor wird innerhalb des Arbeits-
Vorher

1

©
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fenstere wieder als Textfluß-Cureor dargestellt. Klicken Sie mit die¬
sem Cursor nun auf den Rahmen, VOR dem der andere Rahmen in
die Textflußkette eingefügt werden soll. Das Ganze ist auf der
vorigen Seite nochmal bildlich dargestellt.

Rahmen aus Textflußkette herausnehmen5.5.2.13

Ein einzelner Rahmen kann aus einer Textflußkette herausge¬
nommen werden. Wählen Sie dazu den Rahmen an, der heraus¬
geschnitten werden soll. Ein Klick auf das zuständige Icon be¬
wirkt dann, daß der angewählte Rahmen geleert wird und der
Text nun vom vorigen zum nächsten Rahmen in der Textflußkette
fließt. Zwar bleibt der Rahmen erhalten, aber er enthält keinen
Text mehr und ist unabhängig von den anderen Rahmen der
Textflußketta

Falls Sie diesen Befehl irrtümlich gewählt haben, können Sie
ihn mit der Funktion „Rahmen in Flußkette einfügen“ wieder
rückgängig machen.

5̂1
s a g

O
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5.5.2.14 Textflußkette aufbrechen

Mit dieser „Scherenfunktion“ können Sie eine Textflußkette un¬
terbrechen -gerade so wie sie eine Halskette mit einer Schere in
zwei Teile schneiden können. \Whlen Sie dazu einen Textrahmen

der Textflußkette an. Ein Klick auf das zugehörige Icon bewirkt
normalerweise, daß aus diesem Text kein Fluß mehr in einen an¬
deren Rahmen stattfindet, das heißt, die „Textfluß nach“-Verbin¬
dung wird abgetrennt. Normalerweise deshalb, weil beim letzten
Rahmen einer Textflußkette die „Textfluß von“-Verbindung unter¬
brochen wird.

Falls Sie diesen Befehl versehentlich ausgeführt haben, können
Sie die entstandenen Teilketten mit der Funktion „Textfluß von
Rahmen zu Rahmen“ wieder rückgängig machen, indem Sie die
Teilketten einfach wieder zusammenfügen.

29



Rahmenmarkierungen in Textflußketten5.5.2.15

Zum Schluß dieses Kapitels über Textflußketten sollen noch ein¬
mal in einer Übersicht die drei möglichen Markierungen im Zu¬
sammenhang mit Textflußketten gezeigt werden, mit denen Rah¬
men gekennzeichnet werden.

Rahmen enthält zuviel Text, der nicht abfließt

Textfluß von voriger/auf nächste Seite
@

>
C i

Textfluß aus diesem/in diesen Rahmen
5.5
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5.5.2.16 Befehlsgruppe Spezialfunktionen Rastergrafik

Funktionen:
●M o n o c h r o m b i l d

●G r a u b i l d
●F a r b b i l d
●K e n n l i n i e

●Größe optimiert für Bildschirm
●Größe optimiert für Drucker
●optimiert vergrößern
●Bild zentriert im Rahmen

●Bildgröße unabhängig vom Rahmen
●Büdteile wegschneiden/anfügen

c I

Diese Befehlsgruppe erhalten Sie, wenn Sie im Rahmen-Modul
auf das Fragezeichen klicken, während das Icon für Rasterbildrah¬
men angewählt ist. Dies ist automatisch dann der Fall, wenn ge¬
rade ein Rasterbildrahmen aktiv ist.

Sie haben in dieser Befehlsgruppe alle möglichen Funktionen,
die speziell für Rasterbilder interessant sind. Wissenswertes über
Rasterbilder erfahren Sie in Kapitel 4.2, Grundsätzliches. Auch
farbige Bilder werden hier nachbearbeitet. Von Grau- und Farbbil¬
dern kann die Kennlinie bei der Rasterumsetzung eingestellt wer¬
den, außerdem können Sie die Vergrößerung beeinflussen. Schließ¬
lich gibt es noch Befehle zum Ausschneiden von Bildteilen und
zum Hinzufügen eines Randbereiches.

O
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Monochrombild, Graubild, Farbbild3.5.2.17

Ein wichtiger Unterschied: Während Monochrombilder lediglich
in den „Farben“ Schwarz und Weiß „gemalt“ sind, besitzen Grau¬
bilder bis zu 256 verschiedene Graustufen. Entsprechendes gilt
auch für Farbbilder, Erläuterungen dazu finden Sie in Kapitel 4.2,
Begriffsbestimmungen, Graustufen- und Farbbilder. Mono¬
chrombilder stammen beispielsweise aus diversen Zeichenprogram¬
men, während Grau- und Farbbilder hauptsächlich von Scannern
geliefert werden. Sie können aber mit den beiden Icons von einer
in die andere Art umwandeln. Beim Umwandeln von einem Grau¬

in ein Monochrombild verlieren Sie allerdings die Information
über die Graustufen, auf Ausgabegeräten mit niedriger Auflösung
sparen Sie dafür Speicherplatz und der Bildaufbau läuft schneller
ab. Sinnvoll ist die Anwendung aber nur dann, wenn Sie wissen,
daß Sie das Bild später nicht auf ein anderes Ausgabegerät um¬
zusetzen brauchen. Umgekehrt kann ein Monochrombild, das in
ein Graubild umgewandelt wird, auch auf Ausgabegeräten mit an¬
derer Auflösung wiedergegeben und vergrößertArerkleinert werden.
Dabei verliert es jedoch an Auflösung, da Calamus versucht, aus
der Pixelverteilung des Bildes Graustufen zu gewinnen.

Um ein Graubild in ein Monochrombild umzuwandeln, wählen
Sie bitte zunächst eine Bildschirmvergrößerung, die der Drucker¬
auflösung entspricht, bei der also jedes Bildschirmpixel einem
Druckerpixel entspricht. Wählen Sie dann einen Graubildrahmen
an und klicken Sie auf das Icon für Monochrombilder. Das Bild

wird nun nach einer Sicherheitsabfrage als Monochrombild abge¬
speichert, wobei die Rasterung so, wie auf dem Bildschirm zu se¬
hen, vorgenommen wird.

Wollen Sie ein Monochrombild in ein Graubild umwandeln,
läuft der Prozeß analog ab: Wählen Sie das Monochrombild an,
klicken Sie dann auf das Icon für Graubilder. Da hierbei eine

„Entrasterung“ notwendig ist, sehen Sie folgendes Formular:

©
o

S
o

< n
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IPIXELBILD IN CRflUBILD HftKDELH |

R a s t e r b r e i t e ; 4 P i x e l

Rasterhühe: 4 Pixel

n r n iiiiiiiiiiiiiiii

Hier können Sie eintragen, wieviele Pixel des Monochrombildes
jeweils als Block aufgefaßt werden. Das gesamte Monochrombild
wird also in dieses Blockraster zerlegt, und in jedem Block wird
die Anzahl „schwarzer“ Pixel gezählt. Daraus wird ein Grauwert
errecfinet, der dann abgespeichert wird. An dieser Stelle gilt es,
einen Kompromiß zwischen Pixel- und Grauwert-Auflösung zu
finden: Viele Grauwerte können Sie nämlich nur durch große
Blöcke erreichen, dabei sinkt dann allerdings die Detailgenauigkeit
des Bildes. Werden umgekehrt die Blöcke zu klein gewählt, so
können nicht genug Graustufen dargestellt werden, um sanfte
Verläufe zu erzeugen (swbe auch Kapitel 4.0, Grundsätzliches,
Raster-/ Vektorgrafik).

X

I

@
5 .5

Kennlinie einstel len5.5.2.18

Die Kennlinie eines Grau- oder Farbbildes beeinflußt dessen „Wie¬

dergabe bei der Ausgabe ganz entscheidend. Sie bestimmt den Zu¬
sammenhang zwischen der Helligkeit eines Bildpunktes und der
daraus errechneten Rasterdarstellung. Um ihre Funktion zu verste¬
hen, sollten Sie unbedingt das einführende Kapitel über Raster¬
und Graustufenbilder gelesen haben. Bei Farbbildern gibt es für
jede der Grundfarben Rot, Grün und Blau eine eigene Kennlinie,
die Sie getrennt oder zusammen bearbeiten können. Der Einfach¬
heit halber wird zunächst nur die Kennlinie für Graustufen be¬

schrieben. Sie können mit diesem Befehl den Kontrast eines Bildes

verstärken oder abschwächen, eine Negativ-Darstellung anfertigen
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□

oder automat isch die Kennl in ie nach den vorkommenden

Helligkeitswerten errechnen lassen. Wenn Sie das Kennlinien-lcon
anklicken, wird folgendes Formular angezeigt:

KENNLINIE(N) EINSTELLEN KENNLINIE

IHIST06RftHH~l

^HELLIGKEIT

[ÖÖIÖl KONTRAST

NEUTRAL

iflNBLEICHEN
@\ I N V E R T I E R E N

KLEMMBREff
a

o

LADEN

SICHERN
5.5 t AHHEHDENf i B .

OK
V - = ABBRUCH

' i

ln der linken Hälfte des Formulars sehen Sie die momentan ein¬

gestellte Kennlinie. Jeder der 256 möglichen Helligkeitswerte eines
Bildes, die von links nach rechts aufgetragen sind, wird in einen
Rasterwert umgerechnet. Diese Rasterwerte nehmen von unten
nach oben zu. Eine neutrale Kennlinie, bei der jeder Grauwert in
denselben Rasterwert umgesetzt wird, verläuft also diagonal von
der linken unteren zur rechten oberen Ecka Bei der Negativ-Dar¬
stellung erfolgt die Umsetzung genau umgekehrt, im Original helle
Werte werden dunkel dargestellt und umgekehrt. Die Kennlinie
verläuft also in diesem Fall diagonal von rechts oben nach links
unten. Nachfolgend einige Beispiel-Kennlinien und deren Auswir¬
kungen :
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neutrale Darstellung:

Negativ:

C D

O

Kontrast abschwächen:

Kontrast anheben (dabei werden die Grenzbereiche ab ca. 90%
vollschwarz und bis ca. 10% gar nicht dargestellt):
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Kontrast im mittleren Bereich anheben, an den Grenzen ab¬
schwächen:

Helle Stellen unterdrücken:

O

Bild aufhellen:

« . ,
T

l i i ; -

Sie können die Kennlinie ändern, indem Sie eine beliebige Stelle
im Darstellungsfeld der Kennlinie anklicken. Die Kennlinie wird
dann an dieser Stelle entsprechend angepaßt. Konkret heißt das:
Die Kennlinie wird auf die Höhe, auf der der Mauszeiger gerade
steht, „gezogen“. Sie können auch -während Sie die Taste ge¬
drückt halten -den Mauscursor bewegen und so ganze Bereiche
der Kennlinie ändern.
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IHISTOGRimil ~l

Im rechten Teil des Formulars sehen Sie diverse Felder. Zum ei¬

nen können Sie wählen, ob im linken Teil die Kennlinie oder ein
Histogramm der Graustufenverteilung angezeigt werden soll. Die¬
ses Histogramm gibt Ihnen eine Übersicht, welcher Grauwert wie
oft in Ihrem Bild vorkommt. Außerdem zeigt Ihnen das Histo¬
gramm, wieviele verschiedene Grau werte überhaupt in Ihrem Bild
Vorkommen (Anzahl und Abstand der Balken). Je häufiger der
Grauwert, desto höher der entsprechende Balken. Dieses Histo¬
gramm liegt der Funktion zum automatischen Angleichen der
Kennlinie zugrunde (siehe unten).

[ÖÖIÖ1HELLI8KEIT ALT

HEU
© löölöl KONTRAST 5.5

je nachdem, ob Sie die Darstellung als Kennlinie oder als Histo¬
gramm gewählt haben, tragen die beiden darunter liegenden Felder
unterschiedliche Bezeichnungen. Bei der Darstellung des Histo¬
gramms können Sie auswählen, ob das Histogramm des Bildes im
Original oder unter Benutzung der Kennlinie angezeigt werden
soll. Wenn im linken Formularteil jedoch die aktuelle Kennlinie
angezeigt wird, können Sie hier wählen, ob Sie mit dem darunter¬
liegenden Feld die Helligkeit oder den Kontrast des Bildes beein¬
flussen möchten.

Darunter liegen vier Pfeil-Felder zur Einstellung des Bildkon¬
trastes oder der Helligkeit. Sie können damit den entsprechenden
Wert in groben (Doppelpfeile) oder feinen (Einfachpfeile) Schritten
verstärken ([Pfeil hoch]) oder abschwächen ([Pfeil runter]). Bitte
beachten Sie dabei, daß bei einer Anhebung des Kontrastes über
die Neutraldarstellung ein Sättigungseffekt in den Grenzbereichen
eintritt. Das liegt daran, daß, wenn beispielsweise schon der Grau-
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wert „80% “vollschwarz dargestellt wird, der Grauwert „90 %“
nicht noch schwärzer angezeigt werden kann. Der Extremfall ist
die senkrechte Kennlinie bei 50%, hier erhalten Sie dann den be¬
kannten „Fotokopier-Effekt“, bei dem Ihr Bild wirklich nur noch
aus 100% schwarzen und 100% weißen Bereichen besteht und

keine Grauabstufungen mehr Vorkommen. Mathematisch ausge¬
drückt: Der Kontrast beeinflußt die Steigung einer Kennlinie.

Die Helligkeit eines Bildes ist der darin vorkommende Weißan¬
teil. Um ein Bild also aufzuhellen, werden alle Grauwerte um ei¬
nen festen Wert reduziert (kleinerer Grauwert =heller). Bildlich
gesprochen wird die gesamte Kennlinie nach oben geschoben.
Auch hier können wieder Sättigungseffekte auftreten, denn entge¬
gen der Waschmittelreklame ist „weißer als Weiß“ nicht möglich,
wie Sie auch am letzten der oben abgebildeten Beispiele erkennen.

I H E U T R t l L I
I(INGLEICHEH I
IINUERTIEREH~~I

O

I

Mit dem Feld „Klemmbrett“ steht Ihnen eine zusätzliche Zwi¬

schenablage für eine Kennlinie zur Verfügung. Wenn das Feld
nicht angewählt ist, können Sie die angezeigte Kennlinie mit ei¬
nem Klick in dieses Klemmbrett übernehmen (die Richtung „ins
Klemmbrett“ wird durch einen Pfeil gekennzeichnet). Liegt bereits
eine Kennlinie im Klemmbrett, ist das Feld aktiviert und der Pfeil
zeigt aus dem Klemmbrett hinaus, ln diesem Fall wird mit einem
Klick auf das Feld die Linie aus dem Klemmbrett in das Formular

übernommen. Die nächsten drei Felder dienen zum Erzeugen spe¬
zieller Kennlinien. Während mit „Neutral“ eine l:l-Kennlinie er¬
zeugt wird, können Sie mit der Funktion „Angleichen“ die Kennli¬
nie der Kontrastverteilung Ihres Bildes anpassen. Das Feld „Inver¬
tieren“ schließlich erzeugt eine Negativ-Darstellung des Bildes. Da¬
bei wird die Kennlinie von links nach rechts gespiegelt.
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[ 1LftPEH

I S I C H E R N I

Die Felder „Laden“ und „Sichern“ dienen zum Abspeichern und
Abrufen einer Kennlinie auf oder von Diskette beziehungsweise
Festplatte. Nach dem Anklicken erscheint das Dateiauswahl-Formu¬
lar, in dem Sie den Dateinamen der Kennlinie angeben können.
Calamus-Kennlinien haben den Dateityp „CKL“.

IHHHEHDEH I

Mit dem Feld „Anwenden“ sollten Sie vorsichtig umgehen. Wird
es angeklickt, werden sämtliche Grauwerte des Bildes entsprechend
der Kennlinie umgerechnet und als neue Bilddaten abgespeichert.
Diese Funktion beeinflußt also nicht die Darstellung des Bildes, son¬
dern die gespeicherten Daten selbst. Die Original-Daten, wie sie vom
Scanner geliefert wurden, sind danach nicht mehr vorhanden! Da
nur bei neutraler Kennlinie die maximal 256 möglichen Graustufen
in 256 verschiedene Rasterwerte umgesetzt werden, verlieren Sie da¬
bei normalerweise Information. Eine sinnvolle Anwendung ist aber
beispielsweise die Umkehr eines Negativs zum Positiv.

Ein abschließendes Wort noch zur Kennlinieneinstellung: Sie
sollten sich darüber im klaren sein, daß Sie mit der Einstellung der
Kennlinie die Wiedergabe durchaus in gewissen Grenzen beeinflus¬
sen können, aber diese Grenzen natürlich durch die Qualität der
zur Verfügung stehenden Daten gesteckt sind.

Konkret: Ein gut eingestellter Scanner ist mehr wert, als jede
Manipulation der Kennlinie Bevor Sie also mit Hilfe der Kennlinien¬
funktion das Bild „feintunen“, sollten Sie versuchen, am Scanner
eine möglichst optimale Kontrasteinstellung zu erzielen. Wie be¬
reits erwähnt, reduziert außerdem jede andere als eine neutrale
Kennlinie die Grauwert-Auflösung des Bildes. Solange Sie jedoch
mit einem Raster arbeiten, das aus weniger als l6xl6 Pixeln besteht
(siehe auch dazu das einführende Kapitel über Rasterbilder), ist die
effektive Graustufenauflösung bei der Ausgabe sowieso geringer.

X
J = i
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□

Kennlinie Farbilder5.5.2.19

Bei Farbbildern werden unter der Kennlinie noch drei Felder

„Rot“, „Grün“ und „Blau“ angezeigt, mit denen Sie die Kennlinie
für jede Farbebene ein- und ausschalten können. Auf Farbmonito¬
ren werden die Kennlinien in den entsprechenden Farben ange¬
zeigt, bei Schwarz-ZWeiß-Monitoren sind die Kennlinien unter¬
schiedlich gestrichelt. Sämtliche Veränderungen, die mit den nor¬
malen Kennlinien-Funktionen durchgeführt werden können, wir¬
ken sich auf alle momentan angezeigten Kennlinien aus. Damit
können Sie auch Farbfilterungen vornehmen, indem Sie eine oder
zwei Kennlinien im Kontrast oder der Helligkeit ändern.

©
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Rastergrafiken optimieren5.5 .2 .20

Rasterbilder haben ein prinzipielles Problem: Sie bestehen eben
aus Rasterpunkten. Und diese Rasterpunkte haben bei fast allen Aus-
gsbegeräten unterschiedliche Größen. Wird nun ein solches Raster¬
bild in einer Auflösung erfaßt, aber in einer anderen wiedergegeben,
müssen diese Rasterpunkte vergrößert oder verkleinert werden. Lei¬
der können diskrete Werte -genau das sind Rasterpunkte ja -aber
nicht stufenlos auf ein anderes, ebenfells diskretes Raster abgebildet
werden. Die Problematik ist dabei, daß man im digitalen Bereich nur
von ja oder nein sprechen kann (die Analogie zu dem Ausdruck
„ein bißchen schwanger“ drängt sich geradezu aul). Das Ganze soll
an einem Beispiel einmal verdeutlicht werden: Stellen Sie sich die
Rasterpunkte mal sehr vergrößert vor, so wie unten zu sehen:X

I
o

©

Also, Sie haben zwei Rasterpunkte Die wollen Sie jetzt ver¬
größern, zum Beispiel um einen Faktor 1,5 in der Breite Das ergibt
dann drei nebeneinanderliegende Rasterpunkte:

Solange beide Rasterpunkte dunkel oder beide hell sind (so wie
oben), ist das ja kein Problem, was aber, wenn der eine hell und
der andere dunkel ist, wie sieht dann die Vergrößerung aus?

?
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Der erste Punkt der Vergrößerung ist sicherlich dunkel und
der dritte hell. Und der zweite? Das ist das erste Problem. Es

äußert sich darin, daß manche Pixel verdoppelt werden, andere
nicht. Unschöne, weil regelmäßige und somit auffällige Abstu¬
fungen sind die Folge.

ix.Si: :

Das zweite Problem ergibt sich beim Verkleinern von Raster-
grafiken. Sie wollen diese Grafik

5.5
auf ein Viertel ihrer Größe in beiden Richtungen verkleinern. Von
vier Punkten bleibt also in jeder Richtung nur einer übrig. Je nach¬
dem, wo Sie anfangen zu zählen, kommen Sie dabei IMMER auf
einen schwarzen oder IMMER auf einen weißen Punkt. Das

schöne Gittermuster verschwindet also, übrig bleibt nur eine
schwarze oder weiße Fläche. In Verbindung mit dem ersten Pro¬
blem der Rundung können sich bei der Vergrößerung und Verklei¬
nerung von Bildern also sogenannte Moirä-Effekte ergeben. Diese
Moire-Effekte kennen Sie auch vom Autofahren. Fahren Sie mal

unter einer Autobahnbrücke hindurch, und beobachten Sie die
Überlagerung der beiden Brückengeländer. Teile davon sind ganz
dunkel, in anderen Bereichen sehen Sie anscheinend nur EIN
Geländer. Die Analogie ist vielleicht etwas schwer zu verstehen,
aber der Effekt ist wirklich der gleiche

Zurück zur Rasterbild-Funktion „Größe optimiert für Bild¬
schirm“ Dieser Befehl vergrößert oder verkleinert ihr Rasterbild
so, daß bei der Normaldarstellung (Vergrößerung 1:1) jeder Ra-

42



iniNEH'HiDi[

□

sterpunkt (Pixel) des Bildes GENAU einem Pixel (oder einem
Vielfachen davon) auf dem Bildschirm entspricht. Ist dabei die
Funktion „optimiert vergrößern“ (siehe unten) nicht angewählt,
wird das Bild immer auf Originalgröße (jedes Bildpixel ent¬
spricht genau einem Bildschirmpixel) gebracht. Mit eingeschalte¬
ter Funktion „optimiert vergrößern“ wird der Vergrößerungsfak¬
tor auf die nächste ganze Zahl gerundet, ln jedem Fall erhalten
Sie aber die Proportionen des Originalbildes zurück. Der wich¬
tige Hinweis gleich nochmal: Die 1:1- (oder x:l)-Darstellung er¬
halten Sie nur dann, wenn Sie auch auf dem Bildschirm die
l:l-Veigrößerung (Icon in der Kopfzeile) wählen.

Größe optimiert für Bildschirm5.5.2.21

Wählen Sie einen Rasterbildrahmen an und klicken Sie dann auf

das Optimierungs-Icon. Bei angeschalteter „optimiert ver-
größern“-Funktion wird die Rahmengröße dann so angepaßt, daß
das Bild genau das nächstliegende Vielfache seiner Originalgröße
besitzt. Ist die Funktion zum optimierten Vergrößern ausgeschaltet,
wird das Bild genau in seiner Originalgröße wiedergegeben.

C S
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Größe optimiert für Drucker5.5.2.22

Diese Funktion bewirkt im Prinzip das gleiche wie die Größen¬
optimierung für den Bildschirm. Bitte beachten Sie die dort ange¬
gebenen grundsätzlichen Hinweise zur VergrößerungAferkleinerung
von Rasterbildern. Bei der Druckeroptimierung wird natürlich statt
der Auflösung des Monitors die des Druckers eingesetzt. Das be¬
deutet, daß eine Grafik von 640x400 Pixeln (ein normaler Bild¬
schirm auf dem ST) auf einem Laserdrucker, der 300 mal 300
Punkte pro Quadratzoll (300x300 dpi) druckt, 2,13 mal 1,33 Zoll
(entsprechend 5,42 mal 3,39 cm) groß gedruckt wird. Bei einge¬
schalteter optimierter Vergrößerung kann das Bild in jeder Rich¬
tung um ein Vielfaches gedehnt werden. Auf einem 24-Nadel-Druk-

.^1:
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ker, der 360x360 dpi ansteuern kann (obwohl der Nadeldurchmes¬
ser viel größer ist und die Pixel also verschwimmen), erhalten Sie
eine minimale Größe von 1,78x1,11 Zoll (4,51x2,82 cm). Bei der
Wiedergabe von Rasterbildern müssen Sie also schon bei der Er¬
stellung Ihres Dokumentes das spätere Ausgabegerät berücksichti¬
gen. Ansonsten kann es unangenehme Überraschungen geben,
weil die oben beschriebenen Rundungsprobleme die schönste Gra¬
fik entstellen können.

Die Bedienung ist ebenfalls analog zur optimierten Vergröße¬
rung für den Bildschirm: Rahmen anwählen, Optimierungs-Icon
anklicken. Auch bei der Größenoptimierung für den Drucker gilt
wieder: Abhängig davon, ob die „optimiert vergrößern“-Funktion
(siehe unten) ein- oder ausgeschaltet ist, wird das Bild entweder
auf das nächstliegende Vielfache seiner Originalgröße gerundet
oder in l:l-Darstellung wiedergegeben.

@
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Bild vergrößert optimieren5.5.2.23

Das wesentliche zu dieser Funktion sowie die zugrunde liegende
Problematik sind bei den Befehlen „Größe optimiert für Bildschirm“
und „Größe optimiert für Drucker“ bereits beschrieben. Daher hier
nur eine kurze Funktionsbeschreibung. Ist diese Funktion ausge¬
schaltet (Icon nicht angewählt dargestellt), dann bewirken die be¬
schriebenen Optimierungsfunktionen, daß das Bild so ver¬
größert/verkleinert wird, daß ein Bildpixel GENAU einem Pixel des
Ausgabegerätes entspricht. Bei eingeschalteter „optimiert ver-
größern“-Funktion, die durch ein angewähltes Icon symbolisiert
wird, wird der Vergrößerungsfaktor auf die nächste ganze Zahl ge¬
rundet.

Ein- und ausgeschaltet wird diese Funktion einfach durch Klick
auf das zuständige Icon.

i S
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.2.24 Bild zentriert im Rahmen

Dieser und die folgenden beiden Befehle beeinflussen die Lage
des Bildes oder eines Ausschnitts davon im Rahmen. Die Funktion

„Bild zentriert im Rahmen“ ist dabei eng verknüpft mit der Funk¬
tion „Bildgröße unabhängig vom Rahmen“, die unten beschrieben
ist. Falls letztere nämlich nicht aktiv ist, hat es keinen Sinn, ein
Bild zentriert in einem Rahmen darzustellen. Daher wird, falls die
Bildgröße nicht unabhängig vom Rahmen eingestellt ist, die ent¬
sprechende Funktion automatisch bei einem Klick auf das Icon für
„Bild zentriert im Rahmen“ mit angewählt. Dabei muß ein Raster-
bildralimen aktiv sein. Ausgeschaltet wird die Funktion durch ei¬
nen zweiten Klick auf das Icon für „Bild zentriert im Rahmen“, die
Funktion „Bilt̂ öße unabhängig vom Rahmen“ bleibt dabei aller¬
dings eingeschaltet.

Falls also beide Icons aktiviert dargestellt werden, bewü-kt eine
Größenänderung des Rahmens zunächst einmal, daß das Bild
nicht mit vergrößert oder verkleinert wird (die Bildgröße ist ja un¬
abhängig von der Rahmengröße). Außerdem -und das ist die Aus¬
wirkung der Funktion „Bild zentriert im Rahmen“ -wird der Mit¬
telpunkt des Bildes immer im Mittelpunkt des Rahmens dargestellt.
Damit können Sie beispielsweise einen weißen Rand, ein soge¬
nanntes „Passepartout“ um das Bild lassen, damit die Funktionen
„Textfluß um Rahmen“ den Text nicht zu nah an das BÜd positio¬
nieren. Falls Sie den Rahmen danach wieder verkleinern, bewirkt
dies ebenfalls keine Größenänderung, der Text fließt bei einer Neu¬
formatierung um den Rahmen halt nur näher an das Bild heran.
Sie können übrigens den Rahmen auch kleiner als das Bild ma¬
chen und so Randteile vom Bild „wegklappen“ Absichtlich spre¬
chen wir hier von „wegklappen“ und nicht von „wegschneiden“
weil die nicht sichtbaren Teile des Bildes immer noch vorhanden

sind. Wenn Sie den Rahmen danach nämlich wieder vergrößern,
kommen die w^eklappten Teile wieder zum Vorschein. In jedem
Fall wird aber der Mittelpunkt des Bildes im Mittelpunkt des Rah-

.J
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mens dargeslellt. Möchten Sie einen anderen Ausschnitt des Bildes
anzeigen, als gerade den Bereich um den Mittelpunkt, dann benut¬
zen Sie bitte die Funktion „Bildgröße unabhängig vom Rahmen“
oder „Bildteile wegschneiden/anfügen“ (siehe unten).

Calamus merkt sich für jedes Bild einzeln, ob es unabhängig
von der Rahmengröße angezeigt werden soll und ob es zentriert
im Rahmen dargestellt werden soll. Beim Anwählen eines Bildrah¬
mens werden die beiden Icons daher so aktiviert, wie es für die¬
sen Rahmen gespeichert ist.

Als Beispiel der konkrete Arbeitsvorgang, um ein Bild in einen
Text einzubauen. Der Text soll dabei 0,5 cm Abstand von allen Sei¬
ten des Bildes haben. Außerdem soll das Bild so vergrößert wer¬
den, daß bei der Ausgabe auf dem Drucker keine häßlichen Verzer¬
rungen und Moire-Effekte entstehen.

Nehmen Sie einmal an, der Textrahmen steht bereits und
enthält auch schon den notwendigen Text. Nun ziehen Sie einen
Rasterrahmen beliebiger (ja, wirklich) Größe auf und importieren
unser Bild dort hinein. Es erscheint natürlich völlig verzerrt, aber
mit Hilfe der Funktion „Größe optimiert für Drucker“ erreichen Sie
die natürlichen Proportionen in einer Größe, bei der jedes Druk-
kerpixel genau einem Bildpixel entspricht. Dies erscheint Ihnen
doch jetzt vielleicht etwas sehr klein. Nun gut, schalten Sie also
die Funktion „optimiert vergrößern“ ein, und ändern Sie sowohl
die Breite als auch die Höhe des Rahmens auf ungefähr den dop¬
pelten Wert. Dies können Sie sowohl per Augenmaß, als auch ganz
genau mit der Koordinatenanzeige machen. Ein weiterer Klick auf
das Icon für „Größe optimiert für Drucker“ bringt das Bild wieder
auf die richtigen Proportionen. Jetzt entspricht jedes Bildpixel zwei
Druckerpixein in der Höhe und zwei Plxeln in der Breite, also ins¬
gesamt 4Pixeln. Um das ganze jetzt noch mit einem Rand von 0,5
cm an jeder Seite zu versehen, müssen Sie zunächst die Funktion
„Bild zentriert im Rahmen“ einschalten. Dadurch wird die Funk¬

tion „Bildgröße unabhängig vom Rahmen“ gleich mit aktiviert. 0,5
cm Rand links und 0,5 cm rechts machen den Rahmen genau 1cm

o
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breiter. Sie wählen also wieder den Bildrahmen an, falls dieser
nicht sowieso schon aktiv ist, und klicken dann auf die Koordina¬
tenanzeige ins Feld „dX“. Den dort stehenden Wert erhöhen Sie
um eins, um in das Feld „dY“ zu kommen, tippen Sie [Tab] oder
[Pfeil unten] und zählen zur dort stehenden Zahl ebenfalls eins
dazu. [RETURN] beendet die Eingabe und fügt auf jeder Seite des
Rahmens 0,5 cm dazu.

ACHTUNG: Dies funktioniert nur, wenn im Formular „Seitenfor¬
mat“ (siehe Kapitel 5.4, Seiten-Modul) das Feld „Seitenmaße“ auf
„cm“ steht, sonst haben Sie auf jeder Seite einen halben Zoll mehr.

Bildgröße unabhängig vom Rahmen5-5.2.25

Diese Funktion ist Grundvoraussetzung für die Funktion „Bild
zentriert im Rahmen“. Eingeschaltet wird sie daher entweder durch
einen Klick auf das Icon für „Bild zentriert im Rahmen“ oder auf

das Icon für „Bildgröße unabhängig vom Rahmen“. Dabei muß ein
Rasterbildrahmen angewählt sein. Ausschalten können Sie die
Funktion, indem Sie auf das aktivierte zugehörige Icon klicken,
dabei wird gleichzeitig die Funktion „Bild zentriert im Rahmen“
ausgeschaltet, falls diese aktiv ist.

Wenn die Bildgröße unabhängig vom Rahmen ist, bewirkt eine
Veränderung der Rahmengröße nicht mehr, daß das Bild sich an
die neuen Ausmaße des Rahmens anpaßt. Das Bild selbst behält
vielmehr seine Größe und Proportionen, an den Stellen, wo der
Rahmen über das Bild hinausragt, wird vielmehr ein weißer Rand
dargestellt. Dort wo das Bild größer ist als der Rahmen, wird es
„weggeklappt“. Wenn Sie den Rahmen später wieder größer ma¬
chen, werden die weggeklappten Bildteile wieder sichtbar, sie sind
also nicht verloren. Sie können den Rahmen von allen vier Seiten

und allen vier Ecken aus verkleinern und veigrößern, das Bild
bleibt immer an derselben Stelle liegen.

Damit haben Sie die Möglichkeit, nur einen Ausschnitt des Bildes
im Rahmen darzustellen, indem Sie den Ralimen von allen Seiten

1']. . .
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aus soweit verkleinern, bis nur noch der Tfeil sichtbar ist, den Sie
auch wirklich anzeigen wollen. Diesen können Sie nun allerdings
nicht mehr vergrößern, da Sie dazu die Funktion „Bildgröße unab¬
hängig vom Rahmen“ wieder ausschalten müßten. Dabei wird dann
aber das GANZE Bild wieder verkleinert (und wahrscheinlich auch
verzerrt) im Rahmen dargestellt. In diesem Fall müßten Sie also ZU¬
ERST DAS GANZE BILD VERGRÖßERN und DANN DEN AUSSCHNITT
WÄHLEN. Oder Sie benutzen die unten beschriebene Funktion „Bild¬
teile wegschneiden/anfügen“, dabei verlieren Sie dann allerdings Teile
des Bildes unwiderruflich, im Gegenzug sparen Sie den Speicherplatz
für diese doch nicht gedruckte Information.

5.5.2.26 Bildteile wegschneiden/anfügen ©
o

o

Die Schere kennen Sie schon: Sie schneidet etwas aus Ihrem

Dokument heraus, was danach auch wirklich weg ist. In diesem
Fall eben Teile Ihres Rasterbildes. Wählen Sie zunächst einen Ra-

.sterbildrahmen an.. Wenn Sie jetzt auf das Icon für „Bildteile weg¬
schneiden/anfügen“ klicken und dann wieder mit dem Mauscursor
ins Arbeitsfenster fahren, wird dieser in Kreuzform dargestellt. Mit
diesem Kreuzcursor können Sie nun einen „Rahmen“, nennen wir
ihn mal Begrenzungsrahmen, aufziehen, genauso wie Sie einen
normalen Rahmen aufziehen. Der Teil des Bildes, der beim zwei¬
ten Klick des Aufziehens im Begrenzungsrahmen liegt, füllt danach
den ursprünglichen Rasterbildrahmen voll aus. Wenn der Begren¬
zungsrahmen größer ist als der Rasterbildrahmen, erhält das Bild
einen entsprechend großen weißen Rand. Position und Größe des
Begrenzungsrahmens können Sie natürlich auch über die Koordi¬
natenanzeige eingeben.

Um das Bild danach wieder in der optimalen Qualität auszu¬
drucken, sollten Sie noch einmal auf die Funktion „Größe opti¬
miert für Drucker“ klicken.

Sie haben mit der „Bildteile wegschneiden/anfügen“ also die
Möglichkeit, einen Ausschnitt des Bildes zu wählen, der dann als
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neues Bild betrachtet wird. Das spart Speicherplatz. Sollte Dinen
später aber doch noch einfallen, daß der Ausschnitt etwas größer
sein sollte, bleibt Dinen nur, das Bild nochmal zu importieren.
Gleiches gilt für ein „Passepartout“, einen Rand um das eigentliche
Bild. Mit dieser Funktion wird dieser Rand wirküch zum Teil des

Bildes und bleibt bei aüen Größenänderungen erhalten, kostet aber
wieder Speicherplatz. Calamus bietet Ihnen hier eine hohe Flexibi¬
lität, die es allerdings zu beherrschen gilt. Spielen Sie einfach mal
ein bißchen mit den Möglichkeiten der Befehle „Bild zentriert im
Rahmen“, „Bildgröße unabhängig vom Rahmen“ und „Bildteile
wegschneiden/anfügen“ herum. „Leaming by doing“ heißt hier
das Motto, damit es nicht zum „trial and error“ kommt...

®
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Befehlsgruppe Spezialfunktionen VektorgrafikS . 2 . 2 7

Funktion:

●Idealgröße

Hier gibt es nicht viel zu beschreiben. Die Funktion „Idealgröße“
bringt einen angewählten Vektorgrafikrahmen auf genau die Größe
und Proportionen, in denen die Vektorgrafik erstellt wurde. Soll die
Grafik danach vergrößert oder verkleinert werden, ohne die Pro¬
portionen zu zerstören, geht das am besten mit der Funktion „pro¬
portionales Aufziehen“ aus der Befehlsgruppe „Werkzeuge“.

©m
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Befehlsgruppe Spezialfunktionen Seitenteile5.5.2.28

Funktionen:
●einstellbare Größe
●H o c h f o r m a t

●Querformat
●automatische Unterteilung

A B I
H u

Seitenteile brauchen Sie, wenn Sie ein Dokument erstellen, bei dem
eine Seite größer ist als das vom Drucker bearbeitete Format. Sie kön¬
nen also ohne weiteres ein Plakat mit 1mal 2Meter Größe mit Cala¬

mus erstellen, die Ausgabe wird dann mit den Seitenteilen auf meh¬
rere Druckseiten verteilt, die Sie dann per Hand zusammenkleben
müssen. Sie können die Seitenteile manuell erzeugen (dabei sind
auch beliebige Größen möglich) oder von Calamus automatisch gene¬
rieren lassen. Im letzten Fall können Sie sogar voigeben, wie weit
sich die einzelnen Teile überlappen sollen.

Falls Ihr Dokument mehrere Seiten hat, nehmen Sie die Seiten¬
teil-Rahmen am besten in die Stammseiten auf, dann werden alle Sei¬
ten unterteilt.

C 9

Einstellbare Größe5.5.2.29

Ein Seitenteil mit einstellbarer Größe ist wie ein Rahmen, den
Sie aufziehen und bearbeiten können. Alles, was innerhalb dieses
Rahmens liegt, wird später auf eine Seite gedruckt. Der Rahmen
darf dabei natürlich höchstens so groß wie eine Druckseite sein.
Dies ist dann interessant, wenn Sie nur einen bestimmten Aus¬
schnitt aus der Seite drucken wollen. Legen Sie dort einfach ein
Seitenteil einstellbarer Größe hin, Calamus erledigt den Rest für
Sie. Natürlich können Sie dieses Seitenteil wie einen normalen

Rahmen bearbeiten. Klicken Sie einfach im Rahmenbearbeitungs¬
modus darauf, und schon können Sie das Seitenteil wie einen nor¬
malen Rahmen vergrößern, verkleinern und verschieben.
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Hochformat5 .5 .2 .30

r ” * T Seitenteile im Hochformat haben GENAU die Größe einer Druck¬

seite. Lediglich ihre Position auf dem Papier, nicht jedoch ihre
Größe läßt sich beeinflussen. Wenn Sie einen Seitenteilrahmen auf¬

gezogen haben und dann dieses Symbol anklicken, nimmt der
Rahmen die Ausmaße einer Druckseite an. Sie können ihn dann
über den zu druckenden Bereich Ihrer Dokumentenseite verschie¬

ben. Wollen Sie die Größe eines Hochformat-Seitenteils verändern,
so müssen Sie auf das Icon für „einstellbare Größe“ klicken.

Querformat5.5.2.31
@

Seitenteile im Querformat sind identisch mit denen im Hochfor¬
mat, nur daß sie eben nicht hochkant, sondern quer liegen. Bitte
beachten Sie die Hinweise unter „Hochformat“.

o

5

Automatische Erzeugung5.5.2.32

Sie können -wie oben beschrieben -die Seite mit Seiten¬

teil-Rahmen in Druckseiten unterteilen. Die Routine-Arbeit, die Sei¬
tenteile auf der Seite zu plazieren (und auch wieder zu löschen),
kann Calamus Ihnen jedoch abnehmen. Dazu dient dieser Befehl.
Wenn Sie das entsprechende Icon anklicken, erscheint ein dazuge¬
höriges Formular. Die Werte im oberen Teil des Formulars infor¬
mieren Sie über die momentane Größe des Calamus-Dokuments

und die bedruckbare Fläche einer Ausgabeseite. Im darunterliegen¬
den Feld wird angegeben, wieviele Seitenteile Sie bei der momen¬
tan eingestellten Überlappung und Ausrichtung benötigen. Mit dem
Feld „Berechnen“ können Sie sich nach der Änderung dieser Werte
die daraus resultierende neue Anzahl anzeigen lassen.

i
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Die erzeugten Seitenteile können automatisch oder manuell ausge¬
richtet werden. Beachten Sie zu diesem Punkt bitte die Hinweise bei

der Druckereinstellung (siebe Kapitel 5.2, PuU-Down-Mettü Datei).
Darunter können Sie bestimmen, wie weit die Seitenteile überlap¬

pen sollen. Dadurch wird ein sauberer Anschluß erreicht. Der Effekt
beim Ausdruck ist der gleiche wie bei Autoatlanten: Randbereiche
werden auf mehreren Seiten gedruckt. Die horizontalen und vertika¬
len Überlappungen bestimmen, wie weit nebeneinander- und unter¬
einanderliegende Seitenteile überschnitten werden,

ln den nächsten Feldern können Sie angeben, auf welchen Seiten
die Seitenteile erzeugt oder gelöscht werden sollen. Schließlich kön¬
nen Sie bestimmen, ob bereits vorhandene Seitenteile auf den ange¬
gebenen Seiten gelöscht werden sollen oder ob sie erhalten bleiben.
Normalerweise werden Sie bei der automatischen Erzeugung neuer
Seitenteile die alten wohl löschen, in SonderßÜlen können Sie diese
jedoch auch beibehalten.

Mit einem Klick in das Feld „Erzeugen“ am unteren Rand des For¬
mulars werden die Seitenteile schließlich generiert.

Um Seitenteile zu entfernen, klicken Sie auf das Feld „Löschen“, ln
diesem Fall ist nur die Angabe des Seitenbereichs relevant, alle Seiten¬
teile auf diesen Seiten werden gelöscht.

I
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Befehlsgruppe Rahmen-Darstellung5.5.3

Funktionen:
●Schreibmodus

●Name des Rahmens
●D r e h w i n k e l

●horizontal spiegeln
●vertikal spiegeln
●zurückdrehen

●d r e h e n

●Modulabhängige Rahmeninformation

m F l @

Calamus-Rahmen lassen sich drehen und spiegeln. Sie kön¬
nen damit spiegelverkehrt, auf dem Kopf oder um 42,42 Grad
gedreht schreiben. Eine kleine Einschränkung gibt es dabei:
Während sich Textrahmen in Schritten von 1/100 Grad drehen

lassen (das sind immerhin 36000 Möglichkeiten), können Ra¬
stergrafikrahmen nur in Schritten von 90 Grad gedreht werden.
Das liegt daran, daß zum Beispiel bei der Drehung von Raster¬
bildern die bekannten häßlichen Effekte wie Rundungsprobleme
und Moire-Muster entstehen. Bei schraffierten Flächen gilt das
gleiche, denn die Schraffur muß auch mitgedreht werden. Spie¬
geln können Sie aber alle Rahmen sowohl vertikal als auch ho¬
rizontal. Außerdem können Sie bestimmen, wie sich Rahmen
verhalten sollen, wenn sie übereinandergelegt werden.

O
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Schreibmodus5.5.3.1

Wenn ein Rahmen über einem anderen liegt, können Sie mit
diesen drei Icons bestimmen, wie die darin enthaltenen Informa¬
tionen angezeigi werden sollen. Ist das erste Icon angeklickt,
scheint an allen weißen (und evtl, transparenten) Stellen des
oberen Rahmens der untere Rahmen durch. Im Modus „deckend“

scheint der untere Rahmen nur an den Stellen durch, an denen
der obere Rahmen wirklich transparent ist.

Anmerkung: Die Farbe „transparent“ gibt es in Rastergrafikrah¬
men nicht.

Der Schreibmodus „invertierend“, der vom dritten Icon ange¬
wählt wird, hat eine besondere Funktion: An allen Stellen, an
denen sich zwei Objekte, die nicht weiß oder transparent sind,
überschneiden, erscheint im Ausdruck Weiß. Den Effekt, den Sie
damit erzielen können, sehen Sie zum Beispiel am Icon. Ihrer
Phantasie beim Einsatz dieser Funktion sind natürlich keine

Grenzen gesetzt.
Um den im Icon angedeuteten Effekt zu erzielen, legen Sie ei¬

nen Rasterflächen-Rahmen über einen Textrahmen. Wählen Sie

dann für den Rasterflächenrahmen (NICHT für den Textrahmen)
den Schreibmodus invertierend.

Die Bedienung der Icons ist recht einfach: Das Icon, das dem
Schreibmodus des aktuellen Rahmens entspricht, ist aktiviert.
Um den Schreibmodus eines angewählten Rahmens zu ändern,
klicken Sie einfach auf ein anderes Icon.

AJ
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Horizontal spiegeln3.5.3 .2

Sie können einen Rahmen an seiner vertikalen Mittelachse spiegeln.
Falls das etwas verwirrend klingt: Bei einer Spiegelung an der vertika¬
len Achse wird links und rechts vertauscht, horizontal erscheint also
alles verkehrt herum. Daher die Bezeichnung „horizontal spiegeüi“.

H H
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Die Funktion ist denkbar einfach zu bedienen: Rahmen an¬

wählen, Icon anklicken. Das Icon wird jetzt angewählt dargestellt,
der Rahmen erscheint spiegelverkehrt. Um den Rahmen wieder zu
„entspiegeln“, klicken Sie auf das Icon, daß dann wieder normal
angezeigt wird.

Das Icon zeigt gleichzeitig an, ob ein angewählter Rahmen ge¬
spiegelt ist. Falls Sie einen gespiegelten Rahmen an wählen, wird
das Icon ebenfalls angewählt dargestellt.

Vertikal spiegeln

V Beim vertikalen Spiegeln ist die Spiegelachse die horizontale Mit¬
telachse des Rahmens. Bei vertikal gespiegelten Rahmen ist oben
und unten vertauscht, gleichzeitig erscheint die Schrift aber gespie¬
gelt, da alles was im Original links war, nun auch links ist. Falls
Sie Probleme haben, sich das vorzustellen, probieren Sie es doch
einfach mal aus. Eine gleichzeitige horizontale und vertikale Spie¬
gelung ist übrigens identisch mit einer Drehung um 180 Grad.

Alles Weitere finden Sie in der Beschreibung zum Befehl „hori¬
zontal spiegeln“.

©
o

o
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5.5.3.4 Name des Rahmens

Hier können Sie einen Namen für einen leeren Rahmen ange¬
ben, der dann dort angezeigt wird. Sinnvoll ist dies zum Beispiel,
um nachträglich einzufügende Bilder, Fotos, Zeichnungen oder
auch Texte zu kennzeichnen.

Dieser Name wird aber nur auf dem Bildschirm angezeigt, beim
Druck erscheint lediglich eine weiße Fläche Wählen Sie dazu wie üb¬
lich zunächst den Rahmen an. Nun klicken Sie in das Namensfeld, in
dem dann ein Textcursor erscheint. Geben Sie einfach den Namen

ein, zum Abschluß drücken Sie [RetumJ. Falls der Rahmen noch
keine Daten enthält und neben dem Kennzeichen für die Rahmenart

noch genügend Platz ist, wird hier der Name angezeigt.
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□

TESTBILD 1

Der Name bleibt auch beim Importieren von Daten erhalten,
wird dann allerdings nicht mehr im Rahmen, sondern nur noch
hier, im Namensfeld angezeigt, wenn der Rahmen angewählt wird.

Drehw inke l

Hier tr̂ en Sie ein, um welchen Winkel ein angewählter Rah¬
men gedreht werden soll. Textrahmen lassen sich in 1/100 Grad-
Schritten drehen, Rastergrafikrahmen in 90 Grad-Schritten. Das
Drehzentrum ist dabei immer der Mittelpunkt des Rahmens. Um
den Winkel, der gegen den Uhrzeigersinn gemessen wird, einzu¬
geben, klicken Sie einfach auf eine der Zahlen. Beendet wird die
Eingabe mit (Return]. Der Rahmen wird allerdings noch nicht
sofort gedreht, sondern erst, wenn Sie das Icon für „drehen“
anklicken. Wenn Sie einen gedrehten Rahmen anwählen, wird
hier der Drchwinkel angezeigt, den Sie natürlich auch ändern
können.

42 .00°
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5.5.3.6 Zurückd rehen

Um einen Rahmen schnell in die ungedrehte Lage zurückzudre¬
hen, können Sie dieses Icon anklicken. Der eingegebene Drehwin-
kel bleibt dabei erhalten, durch einen Klick auf das nächste Icon
können Sie den Rahmen später auch wieder genauso einfach in
die gedrehte Position drehen.

m

Drehen

Ein Klick auf dieses Icon bewirkt, daß ein angewählter Rah¬
men um den vorgegebenen Winkel um seinen Mittelpunkt ge¬
dreht wird. Falls Sie dabei für einen Rastergrafikrahmen, einen
Winkel außerhalb des 90 Grad-Rasters angegeben haben, macht
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Calamus Sie auf Ihr kleines Versehen aufmerksam und bietet

gleich seine Dienste an. Sie können dann wählen, ob Sie die
Operation abbrechen wollen oder ob Calamus den Winkel auto¬
matisch auf den nächsten erlaubten Wert auf- oder abrunden
soll. Beim Überwechseln ins Text-Modul werden Textrahmen üb¬
rigens für die Dauer der Bearbeitung zurückgedreht. Beim Ver¬
lassen des Text-Moduls wird der Rahmen aber wieder um den

alten Winkel gedreht.

Modulabhängige Rahmeninformation5.5.3 .8

Dieses Icon mitsamt dem dazugehörigen Formular ist für ex¬
terne Module vorgesehen. Die Bedienung dieser Funktion entneh¬
men Sie bitte der Dokumentation der externen Module (siehe
Kapitel 5.2, Pull-Doum-Menü Datei).

□ O l
©

o

I
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Befehlsgruppe Hilfslinien

Funktionen:
●vertikale Hilfslinien

●horizontale Hilfsl inien
●Hilfslinien löschen

●Reißnagel setzen
●magnetische Hilfslinien vertikal
●magnetisches Hilfsraster vertikal
●magnetische Rahmen vertikal
●magnetische Hilfslinien horizontal
●magnetisches Hilfsraster horizontal
●magnetische Rahmen horizontal
●Hilfslinien für Mehrfachspalten
●Hilfseinstellungen
●alle Hilfslinien löschen

1■■■■+ B
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Hilfslinien sind ein wesentliches Instrument zum Gestalten von

Dokumenten. Hilfslinien werden lediglich auf dem Bildschirm an¬
gezeigt, gedruckt werden sie nicht. Stellen Sie sich die Hilfslinien
wie Bleistiftstriche vor, die Ihnen zum Beispiel als Anlagekante die¬
nen, wenn Sie einen neuen Rahmen „einkleben“ wollen. Im Ge¬
gensatz zu Bleistiftstrichen brauchen Sie die Hilfslinien aber nicht
wieder wegzumdieren. Außerdem können die Hilfslinien „magne¬
tisch" sein. Rahmen, die in der Nähe einer magnetischen Hilfslinie
liegen, werden immer GENAU auf die Hilfslinie gezogen. Damit ha¬
ben Sie die Funktion der oben beschriebenen Anlagekante

Neben den Hilfslinien gibt es noch ein Hilfsraster, gewisser¬
maßen ein Karopapier mit einstellbarer Karogröße Auch dies
kann magnetisch sein.

Damit sind die Hilfslinien-Funktionen von Calamus jedoch
noch nicht erschöpft. Sie können einen Randbereich um jeden
Rahmen definieren. Die Dicke dieses Randbereichs ist frei wählbar.

In diesem vorgegebenen Abstand erzeugt Calamus dann einen
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zweiten Rahmen aus Hilfslinien sowohl nach innen als auch
nach außen.

Abgerundet wird das Ganze von einer Funktion zur automati¬
schen Erzeugung von (normalen) Hilfslinien für Mehrspaltensatz.

Somit gibt es drei Arten von Hilfselementen: Hilfslinien, Hilfsra¬
ster und Hilfsrahmen. Alle drei lassen sich sowohl in der Anzeige
als auch in der Wirkung getrennt ein- und ausschalten, zusätzlich
können Sie bestimmen, ob jede einzelne Art in horizontaler, in
vertikaler oder in beiden Richtungen „magnetisch“ wirken soll.

Eine vierte Art von Hilfslinien sei zumindest noch erwähnt.

Beim Laden eines Druckertreibers (siebe Kapitel 5.2, Pull-Down-
Menü Datei, Punkt Drucken) wird der bedruckbare Bereich einer
Seite mit punktierten Linien markiert. Einige Drucker, darunter
fast alle Laserdrucker, können eine DIN-A4-Seite nicht bis zum
Rand bedrucken. Diese automatisch erzeugten und nicht abschalt¬
baren Hilfslinien geben Ihnen daher einen Anhaltspunkt, wo Sie
möglichst keine Rahmen plazieren sollten.

Hilfslinien werden grundsätzlich auf Stammseiten (mbe Kapitel
5.4, Seiteti-Modul) abgespeichert. Wenn Sie in einer Dokument¬
seite eine Hilfslinie definieren, wird sie auf der zugehörigen
Stammseite abgelegt und erscheint somit auch auf allen anderen
Seiten, die diese Stamraseite benutzen.

<2)

o
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JVertikale Hilfslinie
Dieses und die nächsten drei Icons lösen sich gegenseitig aus;

Immer nur eines davon kann angewählt sein. Falls dieses Icon an¬
gewählt ist, erscheint der Mauscursor im Arbeitsfenster als Kreuz.
Jeder Klick mit der linken Maustaste setzt nun eine senkrechte
Hilfslinie an die momentane Position. Hilfslinien werden in Cala¬

mus strich-punktiert dargestellt. Um eine Hilfslinie möglichst
genau zu plazieren, empfiehlt sich ein hoher Vergrößerungsfaktor.
Die Koordinatenanzeige gibt Ihnen dann genau die Position des
Mauscursors auf der Seite an.

+

Horizontale Hi l fs l inie5.5.4.2

■ + Wie bei der vertikalen Hilfslinie wird auch hier eine Hilfslinie an

die momentane Position gesetzt, nur, daß sie eben waagerecht liegt.

O

Hil fel inien löschen5.5.4.3

Der Radiergummi: Er dient dazu, Hilfslinien zu löschen (endgül¬
tig wegzuradieren). Falls diese umweltfreundliche Hilfslinienentsor¬
gung eingeschaltet ist, bewirkt jeder Klick auf eine Hilfslinie, daß
diese für immer verschwindet. Dies gilt allerdings nur für Hilfsli¬
nien, die mit den beiden vorangegangenen Funktionen gesetzt
wurden. Rahmenhilfslinien (siehe unten) und das Hilfsraster (siehe
ebenfalls unten) lassen sich nur durch explizite Neudefinition (mit
dem Wert Null) löschen. Um alle Hilfslinien zu löschen, können
Sie auch den weiter unten beschriebenen Befehl verwenden.
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5.5.4.4 Reißnagel setzen

Der Reißnagel ist als Erweiterung für spätere externe Module
vorgesehen. Mit dieser Funktion können Sie den Reißnagel auf das
Blatt setzen. Über seine Funktionen klärt Sie die Dokumentation
des externen Moduls auf.

/, Magnetische Hilfslinien vertikal

Dieses Icon wirkt wie die nächsten fünf auch als Umschalter:

Ein Klick bewirkt, daß die zugehörige Funktion eingeschaltet wird
(und das Icon angewählt angezeigt wird), ein weiterer schaltet sie
wieder ab (nicht angewähltes Icon).

Magnetische Hilfslinien in vertikaler Richtung bewirken beim
Aufziehen und bei Größenveränderungen eines Rahmens, daß des¬
sen oberer und unterer Rand zur jeweils nächsten waagerechten
Hilfslinie gezogen werden. Der Rahmen erstreckt sich also auf den
gesamten Bereich zwischen der Hilfslinie über der Oberkante und
der Hilfslinie unter der Unterkante Die Ränder der Seite wirken da¬

bei ebenfalls als Hilfslinien. Bei Verschiebungen des Rahmens wird
dessen OBERKANTE auf die am nächsten liegende waagerechte
Hilfslinie nach oben oder unten gezogen.

Tf ’T
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o

I
X

5 .5

5.5.4.6 Magnetisches Hilfsraster vertikal

Diese Funktion arbeitet genau wie die „magnetischen Hilfslinien
vertikal“, die Rahmen rasten aber nicht auf den Hilfslinien, son¬
dern auf den Linien des Hilfsrasters ein. Diese Funktion eignet sich
sehr gut zum Erstellen von gleichmäßigen Tabellen, da das Hilfsra¬
ster genau einstellbar ist.

Sie können das magnetische Hilfsraster auch mit magnetischen
Hilfslinien kombinieren. Der Rahmen rastet dann immer auf das

nächstliegende ein.

w .
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Magnetische Rahmen vertikal5.5 .4 .7

Um die Wirkung magnetischer Rahmen ein- und auszuschalten,
klicken Sie auf dieses Icon. Aufgezogene Rahmen rasten bei einge¬
schalteter Funktion auf der Begrenzung des Randbereiches von be¬
reits existierenden Rahmen ein. Ansonsten arbeitet der Befehl ana¬

log zu den vorheî ehenden.

F T

± . . i

Magnetische Hilfslinien horizontal5.3.4.8

Auch diese Funktion kann durch Klick ein- und ausgeschaltet
werden. Ist sie eingeschaltet, wird beim Aufziehen und bei der
Größenveränderung eines Rahmens dessen linker Rand bis zur
nächsten senkrechten Hilfslinie nach links gezogen, der rechte
Rand rastet auf der nächsten Hilfslinie nach rechts ein. Beim Ver¬

schieben eines Rahmens springt dessen LINKER Rand auf die näch¬
ste Hilfslinie nach links oder rechts.

C D

O

5.5.4.9 Magnetisches Hilfsraster horizontal

Auch das magnetische Hilfsraster horizontal wirkt genauso wie
die magnetischen Hilfslinien horizontal. Die Rahmen rasten eben
nicht auf den Hilfslinien, sondern auf dem Hilfsraster ein.

i i

5.5.4.10 Magnetische Rahmen horizontal

Das horizontale Analogon zur Funktion „magnetische Rahmen
vertikal“. Aufgezogene und verschobene Rahmen passen sich in
horizontaler Richtung den Randbereichen um Rahmen an.

N-
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5.5.4.11 Hilfslinien für Mehrfachspalten

Hilfslinien -der Name drückt es schon aus -sollen Ihnen bei

der Erstellung Ihres Layouts helfen. Nun gibt es jedoch einige Stan¬
dardfälle, in denen Hilfslinien wirklich auch sinnvoll sind, deren
Positionierung aber recht aufwendig ist. Einer dieser Standardfälle
ist zum Beispiel ein typisches Zeitschriften-Layout mit drei Spalten.
Die drei dafür notwendigen Tbxtrahmen sollen einen bestimmten
Abstand von den Rändern der Seite einhalten und untereinander

ebenfalls einen (etwas kleineren) Abstand haben. Sie könnten sich
jetzt einen Taschenrechner holen und anfangen, die exakten Posi¬
tionen und Ausmaße der Textrahmen auszurechnen, doch Cala¬
mus macht Ihnen das einfacher. Calamus kann nämlich automa¬

tisch aus den vorgegebenen Werten Hilfslinien berechnen. Diese
können Sie dann magnetisch schalten und die Textrahmen genau
positionieren.

Neben den Mehrfachspalten kann Calamus auch mehrere Zeilen
erzeugen. Dann werden die Rahmen eben nicht nebeneinander,
sondern untereinander plaziert.

Wenn Sie das Icon für „Hilfslinien für Mehrfachspalten“ anklic¬
ken, erhalten Sie das Formular „Mehrfachspalten setzen“.

Unter „Zeilen“ tr̂ en Sie ein, wieviele Rahmen später unterein¬
ander stehen sollen, bei „Spalten“ entsprechend, wieviele Rahmen
nebeneinander stehen sollen. Außerdem können Sie angeben, wie¬
viel Abstand zwischen zwei Rahmen nebeneinander und unterein¬

ander sein soll. Schließlich können Sie noch einstellen, wieviel
Rand bis zu den Blattkanten bleiben soll. Gemessen wird dabei im¬

mer in der Einheit, die Sie im Seiten-Modul als Seitenmaß vorgege¬
ben haben.

ACHTUNG: Falls Sie bei „Zeilen“ den Wert Null eingeben, werden
die Angaben für den oberen und unteren Rand ignoriert. Entspre¬
chendes gilt für den linken und rechten Rand, falls bei „Spalten“
eine Null eingetragen ist.

i t P .
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IHEHRFflCHSPftLTEH SETZEH |
1 Z e i l e n
3 S p a l t e n

A b s t a n d z w i s c h e n Z e i l e n O.OB nn

Oberer Rand
U n t e r e r R a n d

Z B . 0 0 n n
ZB.BB nn

Abstand zwischen Spalten;

L i n k e r R a n d !
R e c h t e r R a n d ;

4 . 0 0 n n

1 0 . 0 0 n n
1 0 . 0 0 n n
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Nach Eingabe aller Werte erzeugt Calamus Hilfslinien, die zur Un¬
terscheidung von normalen Hilfslinien allerdings gestrichelt ge¬
zeichnet werden. Diese Hilfslinien können Sie nicht löschen, dies ist
nur möglich, indem Sie die Funktion „Hilfslinien für Mehrfachspal¬
ten“ erneut anwählen und bei Zeilen und Spalten jeweils Null eintra¬
gen. Diese Hilfslinien sind aber noch keine Rahmen! Die müssen Sie
explizit aufziehen, am besten schalten Sie die Hilfslinien dafür in
beiden Richtungen magnetisch. Dann können Sie nämlich ganz em-
fach einen Rahmen über genau der Fläche aufziehen, die von vier
Hilfslinien begrenzt wird.

Nach der Theorie die Praxis:

Sie wollen die Textrahmen für das unten abgebildete Layout er¬
zeugen. Klicken Sie dazu auf das Icon für „Hilfslinien für Mehr¬
fachspalten“ und tragen Sie die Werte ein, die Sie aus dem Bild ent¬
nehmen. Ein Klick auf OK oder ein Druck auf [Return], und schon
haben Sie Ihre Hilfslinien. Nun müssen Sie noch die Textrahmen auf¬
ziehen. Also schalten Sie die HUfslinien einfach in horizontaler und

vertikaler Richtung magnetisch. Um einen Rahmen aufzuziehen,
müssen Sie zunächst in den Rahmen-Aufziehmodus. Sie wählen also

©
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die Befehlsgruppe Werlüseuge und dort den Aufziehmodus. Nun sagen
Sie Calamus, daß Sie Ttoctrahmen aufziehen wollen, indem Sie das
entsprechende Icon anklicken. Für jeden Textrahmen klicken Sie jetzt
zweimal irgendwo in das Rechteck, das von den dort liegenden Hilfsli¬
nien gebildet wird. Beim ersten Klick rastet die linke obere Ecke in die
linke obere Ecke des Hilfslinienrechtecks ein, der zweite Klick fixiert
die Ecke rechts unten. Fertig!
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5.5.4.12 Hilfseinstellungen

Hilfsraster, Lineale und die Breite des Randbereichs eines Rah¬
mens (für magnetische Rahmen) können Sie mit diesem Befehl
einstellen. Klicken Sie dazu auf das zuständige Icon. Folgendes
Formular wird angezeigt:

ImVOÜTHILPEH EIHSTELLEH 1

H i l f s r a s t e r

Nu l lpunkt X:
Nu l lpunk t Y:

R a s t e r K e i t e X :
R a s t e r K c i t e Y :

l e . a e n n

i e . e e n n
2 e . e e n n
2 e . e e n n

L i n e a l e

i e . e e n n

i e . e e n n
Nul lpunkt X:
Nu l lpunk t Y:

Hagnetische Rahnen

R a h n e n a b s t a n d X :

R a h n e n a b s t a n d Y :

2 e . e e n n

2 B . e e n n

Ö R I

Im oberen Teil bestimmen Sie Lage und Größe des verwendeten
Hilfsrasters. Mit den Eingabefeldern „Nullpunkt X“ und „Nullpunkt
Y“ können Sie das Raster wie unten bei den Linealen erklärt auf

der Seite verschieben. Die Größe des Rasters in horizontaler (X)
und vertikaler (Y) Richtung stellen Sie mit den entsprechenden
Eingabefeldern für die Rasterweite ein. Die Maße werden wie üb¬
lich in der Einheit gemessen, die im Seiten-Modul unter „Seiten¬
maße“ angeklickt ist. Ein eventuelles altes Hilfsraster verschwindet,
und das neue wird angezeigt, sofern das Hilfsraster sichtbar ist
(siehe unten, Befehlsgruppe „Anzeige“). Die Lage und die Größe
von Rahmen ändern sich nicht, erst wenn Sie diese verschieben
oder ihre Größe manuell ändern, rasten sie auf dem neuen Hilfsra¬
ster ein, falls dieses magnetisch ist.
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L i n e a l e

l e . B B n nNul lpunkt X:
Nullpunkt Y: IB.BB nn

Bis hierhin waren die Lineale nichts weiter als eine grobe Version
der Koordinatenanzeige, die sowieso immer in der Kopfzeile sichtbar
ist. Mit den Eingabefeldem „Lineal-Nullpunkt X“ und „Lineal-NuU-
punkt Y“ haben Sie jedoch die Möglichkeit, den Nullpunkt der Li¬
neale an eine beliebige andere Stelle des Dokuments zu legen. Damit
können Sie wie mit einem richtigen Lineal auf Ihrem Blatt Abstände
messen. Insbesondere mit dem Fadenkreuz (siehe Befehlsgruppe „An¬
zeige“) haben Sie hier viele Möglichkeiten. Diese angegebenen Werte
beziehen sich immer auf die OBERE LINKE Ecke der (rechten) Seite

Ein Beispiel: Sie möchten den Nullpunkt des waagerechten Line¬
als 10 cm weiter nach rechts verlegen. Klicken Sie also auf das
Icon für „Nullpunkt für Lineale einstellen“ und geben Sie als Null¬
punkt X10 cm ein. Etwas später möchten Sie den Nullpunkt wie¬
der 3cm nach links verschieben. Jetzt müssen Sie als Wert für den
Nullpunkt in X-Richtung 7eintragen (NICHT -3 !).

@

I

Magnetische Rahnen

R a h n e n a b s t a n d X :

R a h n e n a b s t a n d V :

20 .SB nn
2 B . B B n n

Schließlich können Sie in diesem Formular bestimmen, in wel¬
chem Abstand außen und innen um einen Rahmen automatisch

Rahmenhilfslinien gezogen werden. Auch diesen Abstand können
Sie in horizontaler und vertikaler Richtung getrennt bestimmen.
Bei einer Änderung der eingetragenen Werte gilt das gleiche wie
für das Hilfsraster: Bereits existierende Rahmen werden erst dann

auf magnetisch geschaltete Hilfslinien gezogen, wenn sie nochmals
angewählt werden.

Ein Klick auf das „OK“-Feld oder ein Druck auf die [Returnj-Ta-
ste beendet die Eingabe in diesem Formular.
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Alle Hilfslinien löschen5.5.4.13

Mit diesem Icon können Sie alle Hilfslinien der aktuellen Seite

löschen. Da sie dann auch auf der zugeordneten Stammseite gelöscht
werden, verschwinden sie jedoch auf allen Seiten, die diese Stamm¬
seite benutzen. Vorher erscheint aber noch eine Sicherheitsabfrage,
damit sie einen versehentlich ausgelösten Befehl noch abbrechen
können.

0
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Befehlsgruppe Anzeige

Funktionen:
●Textrahmen an/aus

●Rasteigrafikrahmen an/aus
●Vektorgrafikrahmen an/aus
●Linienrahmen an/aus
●Rasterflächenrahmen an/aus
●Seitenteile an/aus

●Rahmengruppen an/aus
●Rahmenumrandung an/aus
●Stammelemente an/aus

●unsichtbare Rahmen können angewählt werden
●Modul-Informationen an/aus
●Hilfslinien an/aus

●Hilfsraster an/aus
●Rahmenhilfslinien an/aus
●Fadenkreuz an/aus
●Lineale an/aus

●Reißnagel an/aus
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Calamus ist eines der wenigen Programme, das das vielzitierte
WYSIWYG-Prinzip {What you see is what you gct) wirklich konse¬
quent umsetzt. Unter anderem dadurch, daß sowohl Textrahmen
als auch Raster- und Vektorgrafiken in jeder beliebigen Vergröße¬
rung entsprechend der Auflösung des Ausgabegeräts berechnet
werden. Das gilt natürlich auch für den Bildschirm. Zwar besitzen
die Atari ST-Rechner einen 68000-Mikroprozessor, ohne dessen Lei¬
stungsfähigkeit diese Berechnungen überhaupt nicht möglich wä¬
ren, der ist aber bis an seine Kapazitätsgrenze ausgelastet. Daher
kann es durchaus Vorkommen, daß der Aufbau einer Seite zwei
oder drei Sekunden dauert.

Um Sie bei der flüssigen Arbeit nicht zu behindern, bietet Ihnen
Calamus die Möglichkeit, für jede Rahmenart einzeln die Anzeige
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auszuschalten. Sie sehen dann nur noch die Umrandung der Rah¬
men (und auch die können Sie abschallen), der Inhalt ist sozusa¬
gen unsichtbar. Auch beim Druck werden die „unsichtbaren“ Rah¬
men ausgelassen, damit Ihnen das aber nicht versehentlich pas¬
siert, warnt Calamus Sie vorher.

Außerdem können Sie in dieser Befehlsgruppe den Mauscursor
auf Fadenkreuz-Darstellung umschalten, so daß Sie besonders bei
der Arbeit mit den Seitenlinealen (siehe Befehlsgruppe „Hilfsli¬
nien“) genau die Position des Mauscursors beurteilen können.

Rahmenarten an/aus5.5.5.1

Diese insgesamt sieben Icons ermöglichen es Ihnen, bestimmte
Rahmenarten sozusagen „unsichtbar“ zu machen. Diese „elektro-

i_J nische Tarnkappe“ hat keinen anderen strat̂ schen Zweck, als
den Bildaufbau zu beschleunigen. Sie können sie aber selbstver¬
ständlich auch für andere gestalterische Zwecke benutzen. Denk¬
bar wäre zum Beispiel ein Fragebogen mit eingedruckten Antwor¬
ten. Die Fragen würden dabei in normalen Textrahmen stehen, die
Rahmen der Antworten wären zu einem Gruppenrahmen zusam¬
mengefaßt. Durch Abschalten des Gruppenrahmens könnten Sie
dann einen Fragebogen ohne Antworten drucken.

Zur Bedienung ist nicht viel zu sagen: Ist das Icon für eine Rah¬
menart angewählt, dann werden Rahmen dieses Typs angezeigt,
ansonsten erscheint lediglich die Umrandung des Rahmens (sofern
die Funktion „Rahmenumrandung“ eingeschaltet ist). Ein Klick auf
ein Icon schaltet zwischen ein und aus hin und her.

Beim Ausdruck eines Dokuments, das unsichtbare Rahmen
enthält, fragt Calamus, ob alle Rahmen oder nur die sichtbaren ge¬
druckt werden sollen.

I f — !
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Stammelemente an/aus5.5 .5 .2

Mit diesem Icon können Sie die Stammelemente ein- und aus¬

schalten. Das oben Gesĵ te gilt entsprechend: Sind die Stammele¬
mente unsichtbar, wird beim Drucken nachgefragt, ob alle oder
nur die angewählten Rahmen ausgegeben werden sollen. Auch
die Bedienung funktioniert analog: Ist das Icon angewählt, wer¬
den die Stammelemente angezeigt, bei nicht aktiviertem Icon wer¬
den allerdings auf Dokumentseiten auch die Rahmenbegrenzun¬
gen unterdrückt.

Rahmenumrandung an/aus5 . 5 . 5 . . - )

o

Dieser Befehl ermöglicht es Ihnen, die Anzeige der Rahmenbe¬
grenzungen ein- und auszuschalten. Da die punktierten Linien ja
nicht mitgedruckt werden, können Sie sich hiermit einen wirklich
realistischen Eindruck vom Aussehen Ihres Dokuments machen.

Die Bedienung funktioniert analog zu den Befehlen, die die An¬
zeige der Rahmentypen steuern.

fl F - o

G>

5.5

5.5.5.4 Unsichtbare Rahmen können angewählt werden

Dieser Befehl gehört zur Gruppe derer, die Sie wahrscheinlich in
der Anfangsphase der Arbeit mit Calamus noch nicht verwenden
werden. Falls das entsprechende Icon aktiviert dargestellt wird,
können Sie auch nicht sichtbare Rahmen anwählen. Großflächige
Graustufenbilder benötigen doch eine gewisse Zeit, bis sie vollstän¬
dig aufgebaut sind. Um auch solche Bilder schnell verschieben,
veî ößern oder verkleinern zu können, bietet es sich an, das ei¬
gentliche Bild unsichtbar zu schalten, den Rahmen aber trotzdem
anwählen zu können. Dazu dient die Funktion „Unsichtbare Rah¬
men können angewählt werden“. Die Bedienung erfolgt analog zu
sämtlichen anderen Funktionen dieser Befehlsgruppe.
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Modul- Informat ionen an/aus5 . 5 . 3 . ^

Einige externe Module kennzeichnen Rahmen mit einer zusätzli¬
chen Modul-Information, die Sie mit diesem Befehl sichtbar oder
unsichtbar machen. Welche Informationen dies im einzelnen be¬

trifft, lesen Sie bitte in der Dokumentation des externen Moduls
nach. Die Bedienung entspricht den vorangegangenen Funktionen.

I

5.5.5.6 Hilfslinien, Hilfsraster, Rahmenhilfslinien an/aus

Die angegebenen drei Hilfslinienarten können Sie einzeln
sichtbar oder unsichtbar schalten.

Diese sinnvolle Eigenschaft ist zum Beispiel dann nützlich
wenn Sie Ihr Dokument ohne die störenden Hilfslinien betrach¬
ten wollen.

Bitte beachten Sie jedoch, daß das nichts an den „magne¬
tischen“ Eigenschaften (siehe Befehlsgruppe Hilfslinien) ändert.
Magnetisch geschaltete Hilfselemente bleiben also auch dann
magnetisch, wenn sie unsichtbar sind.

@

♦ 4
!I \ t

Fadenkreuz an/aus3 . 3 . 3 . /

Anstatt des normalen Mauscursors mPfeil-, Hand-, Kreuz- oder
Schreibmarkenform, können Sie auch ein Fadenkreuz im Arbeits¬
fenster verwenden. Mit dieser Funktion schalten Sie zwischen

eben einem solchen Fadenkreuz und der normalen Form des
Mauscursors um.

Das Fadenkreuz erscheint in Form von zwei Linien im Arbeits¬
fenster. Um die verschiedenen Cursor-Formen unterscheiden zu

können, ist das Fadenkreuz im Modus „Rahmen bearbeiten“ am
Kreuzungspunkt unterbrochen, im Aufziehmodus sind die Linien
durchgezogen.

I

fiI
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Lineale an/aus5 .5 .5 .8

Das waagerechte und senkrechte Lineal ermöglicht es Ihnen,
Rahmen auf einer Seite auszumessen. Mit dieser Funktion können
Sie diese Lineale ein- und ausschalten. Lineale werden am oberen

und am linken Rand des Arbeitsfensters dargestellt und geben Ih¬
nen einen schnellen Überblick über die momentane Position auf
dem Blatt. Die Einheit, die dabei verwendet wird, können Sie im
Seitenformat unter „Seitenmaße“ einstellen. Lineale sind besonders
in Verbindung mit der Verschiebung des Nullpunktes {siehe Be¬
fehlsgruppe „Hilfslinien“, Befehl „Diverse Hilfseinstellungen“) und
dem Fadenkreuz (siehe unten) interessant.

Reißnagel an/aus5.5.5.9 o

I
Der Reißnagel wird, wie bereits bei der Befehlsgruppe „Hilfsli¬

nien“ beschrieben, nur in externen Modulen benutzt. Daher wird
die Anzeige bei der Arbeit im Grundprogramm wohl meistens aus¬
geschaltet sein.
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Das Text-Modul

Allen Unkenrufen zum Trotz bleibt das geschriebene Wort auch
in der Zeit der drahtlosen Tfelekommunikation das Medium Num¬

mer Eins. Die Methodik aber, mit der das Wort geschrieben wird,
hat sich der technischen Entwicklung angepaßt. Das, was dabei
herausgekommen ist, nennen wir heute Desktop Publishing.

Im Text-Modul von Calamus haben Sie die Möglichkeit, das ge¬
schriebene Wort einzugeben und zu ändern. Weiterhin können Sie
mit den Textlinealen beeinflussen, wie Ihr Text in die Rahmen for¬
matiert werden soll. Dazu dienen insgesamt vier Befehlsgruppen,
die wir im folgenden besprechen wollen.

5.6.1.1 Befehlsgruppe Werkzeuge

●Seitennummer einfügen
●Seitennummer der Folgeseite einfügen
●Kapitelnummer einfügen
●Zeit einfügen
●Datum einfügen
●Erzwungenen Umbruch einfügen
●Verweis auf vorige Seite
●Verweis auf nächste Seite
● V e r w e i s

●Fußnoteneintrag
●Indexeintrag
●Verweismarke setzen
●Tex ted i t o r
●Umbruch verhindern

●Tastenbelegungen
●Wör te rbuch

●Rechtschreibprüfung
●Trennung einstellen
●Wörterbuch speichern
●Wörterbuch laden
●T r e n n e n

1

o

o
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EXI-MDDil

Wie Sie sehen, befinden sich im Text-Modul viele Funktionen,
die sich aber in drei Gruppen unterteilen lassen. Die ersten sechs
fügen sogenannte Steuerzeichen in den Text ein. Ein Steuerzei¬
chen kann zum Beispiel für die Nummer der Seite stehen, auf der
es erscheint.

Ein (etwas vereinfachtes) Beispiel:
Auf Seite vier Ihres Dokuments steht in einem Textrahmen das

Steuerzeichen für „Seitennummer“ Bei der Anzeige und beim Aus¬
druck erscheint dies als ganz normale „4“. Wenn Sie jetzt noch
eine Seite vor Seite 4einfügen, erscheint das Steuerzeichen dann
auf der neuen Seite 5als „5“. Dieses Beispiel ist deshalb verein¬
facht, weil Sie gerade die Seitennumerierung in vielerlei Hinsicht
beeinflussen können (siebe Kapitel 5.4, Seiten-Modul).

Neben den Steuerzeichen gibt es noch die Verweise, die ähnlich
wirken, aber an eine andere Stelle des Dokuments verweisen.

Der eingebaute schnelle und universelle Texteditor dient zum Er¬
fassen und Ändern umfangreicherer Texte, bei denen die direkte
Eingabe ins Layout zu lange dauern würde.

Über einige Sondertasten können sie Spezialzeichen eingeben,
die über die normale Tastatur nicht erreichbar sind. Diese Sonder¬
tasten können Sie mit einem weiteren Befehl einstellen.

Schließlich befinden sich in der Befehlsgruppe „Werkzeuge“
noch Funktionen zum Laden, Speichern und Bearbeiten der Wör¬
terbücher für die Rechtschreibprüfung und Silbentrennung.

C i

5

Bevor wir zur Beschreibung der Werkzeuge kommen, noch ei¬
nige Worte zur allgemeinen Arbeit mit dem Text-Modul.
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Arbeiten im Text-Modul

Eine der Hauptaufgaben des Text-Moduls ist es natürlich, den
Text zu bearbeiten. Im Text-Modul können Sie Text direkt in den

Rahmen eingeben oder löschen. Analog zu den anwählbaren Rah¬
men im Rahmen-Modul können Sie im Text-Modul Textteile und
Textlineale selektieren. Der Mauscursor kann dabei drei Formen

annehmen; Falls er sich über einem nicht angewählten Textrah¬
men befindet, erscheint er als „Zeigefinger“ und ermöglicht es Ih¬
nen, einen Rahmen anzuwählen.

Bei aktivierten Rahmen können Sie entweder den Text selbst, ein
dazugehöriges Textlineal oder das „Keming“ der Buchstaben bear¬
beiten. Dazu dient entweder der Textbearbeitungs-Modus, in dem
der Mauscursor als „Schreibmarke“ dargestellt wird oder der Li¬
neal-Bearbeitungsmodus. Hier nimmt der Mauscursor die Form ei¬
nes Kreuzes an. Umgeschaltet wird zwischen diesen beiden Modi
mit der rechten Maustaste, sofern sich der Mauscursor über einem
angewählten Rahmen befindet,

ln den Kerning-Modus kommen Sie, wenn Sie die [ESC]-Taste
drücken. Hier können Sie den Abstand der Zeichen untereinander

bis ins letzte Detail beeinflussen und genaue Hoch- und Tiefstellun¬
gen vornehmen.

I
o

©

5.6

Formen des Cursors im Textbearbeitungs-Modus:

-bei nicht angewählten Textrahmen

X-„Schreibmarke“

“h -Lineal-Bearbeitungsmodus

-Kerning-Modus

3
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Textbearbeitungs-Modus

Im Textbearbeitungs-Modus können Sie Text direkt in den Rah¬
men eingeben, vorhandenen Text ändern und löschen oder Teile
daraus für andere Funktionen markieren. Um in den Textbearbei¬

tungs-Modus zu gelangen, wechseln Sie einfach ins Text-Modul.
Wenn Sie jetzt einen Rahmen anklicken {oder den Mauscursor
über einen bereits angewählten Rahmen bewegen), sehen Sie den
Mauscursor als Schreibmarke Falls er als Kreuz erscheint, war be¬
reits vorher der Lineal-Bearbeitungsmodus eingeschaltet. Ein Klick
auf die rechte Maustaste, und Sie haben auch hier die Schreib¬
marke

Mit dieser Schreibmarke können Sie nun irgendwo in den Text¬
rahmen klicken, um sie dorthin zu setzen. Falls an dieser Stelle
gerade kein Text steht, wird die Schreibmarke hinter das letzte
zurückliegende Zeichen gestellt. Sollte der Textrahmen ganz leer
sein, wird die Schreibmarke natürlich in die linke obere Ecke des
Rahmens gesetzt.

Die Schreibmarke funktioniert nun wie ein ganz normaler
Textcursor, der angibt, wo der nächste Buchstabe eingefügt wird.
Sie können Text über die Tastatur eingeben, wie bei einer Textver¬
arbeitung. Der Zeilenumbruch erfolgt automatisch, falls ein Wort
zu lang ist, wird es in die nächste Zeile übernommen.

Bitte beachten Sie bei der Texteingabe den Unterschied zwi¬
schen einem Trennstrich (Divis), den Sie über die (-]-Taste der
Haupttastatur erreichen und dem wesentlich längeren „Mi-
nus“-Zeichen, daß bei einem Druck auf die [-]-Taste des Zehner¬
blocks erscheint.

Mit der [Backspace]-Taste löschen Sie den zuletzt eingegebenen
Buchstaben. Dies funktioniert natürlich auch über Zeilengrenzen
hinaus. Auch die später beschriebenen Steuerzeichen können Sie
mit der [Backspacej-Taste löschen, wobei es Vorkommen kann,
daß auch mehr als ein Buchstabe im Text gelöscht wird, zum Bei¬
spiel bei den Steuerzeichen für Zeit und Datum.

o

i “
5
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Mit den Pfeiltasten können Sie die Schreibmarke im Text um ein

Zeichen nach rechts oder links, beziehungsweise eine Zeile nach
oben oder unten, bewegen. Wenn Sie zusätzlich zu [Pfeil links] oder
[Pfeil rechts] die [Shift]-'ßiste drücken, springt die Schreibmarke an
den Anfang oder an das Ende der Zeile Analog erreichen Sie den An¬
fang oder das Ende eines Tfextrahmens mit [Shift] und [Pfeil hoch] be¬
ziehungsweise [Pfeil runter]. Die [Control]-Taste bewegt die Schreib¬
marke in Verbindung mit [Pfeil links] oder [Pfeil rechts] an den An¬
fang des aktuellen oder des nächsten Wortes. Die Kombination von
[Control], [Shift] und [Pfeil links] oder [Pfeil rechts] bringt Sie an den
Anfang oder an das Ende des gesamten Textes. [Control], [Shift] und
[Pfeil hoch] beziehungsweise [Pfeil runter] setzen die Schreibmarke
an den Anfang oder das Ende des gerade angewählten Textblocks
(siehe unten).

Um einen ganzen Absatz zu beenden, benutzen Sie die [Retum]-
Taste Alle weiteren Spezialtasten können Sie mit dem Befehl „Tasten¬
belegungen“ (siehe Befehlsgruppe Werkzeuge, Text-Modul) einstellen.

Da ein Textrahmen (bei Textflußketten auch alle folgenden) bei
der Eingabe oder beim Löschen von Text jedesmal neu formatiert
werden muß (Zeilenumbruch, Textfluß in andere Rahmen, eventu¬
ell auch Blocksatz), wird der Rahmen nicht unmittelbar nach dem
Drücken einer Taste neu aufgebaut, sondern erst, wenn Sie zwi¬
schen zwei Anschlägen ungefähr eine Sekunde Zeit lassen. Dies er¬
möglicht Ihnen einerseits, relativ flüssig zu schreiben, ohne nach
jedem Buchstaben auf den Neuaufbau des Rahmens warten zu
müssen, andererseits bietet es Ihnen jederzeit eine Kontrollmög-
lichkeit, indem Sie einfach eine kurze Schreibpause einlegen.
Trotzdem empfiehlt sich für umfangreichere Texterfassung und -be-
arbeitung der eingebaute Texteditor (siehe Befehlsgruppe Werk¬
zeuge im Text-Modul).

Sie können im Text-Modul auch Textteile aus einem angewählten
Rahmen selektieren, genauso wie Sie im Rahmen-Modul Rahmen
selektieren können. Überstreichen Sie dazu mit gedrückter linker
Maustaste einfach den zu markierenden Text. Dies ist nicht nur von

< 3
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links nach rechts möglich, sondern auch umgekehrt und sogar in
senkrechter Richtung, wobei dann natürlich ganze Zeilen markiert
werden. Markierter Text wird angewählt (invertiert) dargestellt.

Sie können im Tbrtmodul audi Tbctteile aus einem angewählten
Rahmen selektieren, genauso wie Sie im Rahmenmodul Rahmen
selektiere!» können. IJheRlreidien .Sie (iay.n mit Rctlrikkler linker
MaiisL'iste einfadi den an markierenden 'Itet. Dias geht nicht nur
von links nach rcchls, .sondern and» umgekehrt und so<: '̂>r in
senkrediter Riditnng, wolx;i dann natttrii^W^^^S^^^^nj
werden. Markierter Tfcxt wird angewählt (invertiert) daigpstellt.

Lineal-Bearbeitungsmodus

Wenn Sie vom Tfext-Bearbeitungsmodus in den Lineal-Bearbei¬
tungsmodus wechseln (Klick auf rechte Maustaste), werden auto¬
matisch alle auf der Seite vorkommenden Textlineale angezeigt.
Davon können Sie mit dem Lineal-Kreuzcursor nun jeweils eins an¬
wählen. Dieses erscheint dann wie ein angewählter Rahmen um¬
randet. Die zur Linealbearbeitung notwendigen Funktionen finden
Sie In den Befehlsgruppen „Lineale“ und „Klemmbrett“. Um vom Li¬
neal-Bearbeitungsmodus wieder in den Textbearbeitungs-Modus zu
gelangen, klicken Sie einfach nochmal auf die rechte Taste

@

o

5
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angewähltes TextlinealTextlineal
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Kerning-Modus

In dieser Betriebsart können Sie den Abstand der Zeichen

(horizontal und vertikal) nochmals feineinstellen. Drücken
Sie dazu einmal die [ESC]-Taste. Der Cursor erscheint nun in
einer „L“-Form. Mit den Pfeiltasten können Sie diesen Cur¬
sor wie gewohnt bewegen und zwischen zwei Zeichen posi¬
tionieren, deren Abstand geändert werden soll. Wenn Sie
nun bei gedrückter [ShiftJ-Taste die Pfeiltasten betätigen,
wird der Text auf der rechten Seite des Cursors jeweils um
ein Bildschirmpixel in Richtung des Pfeiles auf der Taste
verschoben. Wenn Sie zusätzlich zur Pfeiltaste die [Con¬
trol]-Taste drücken, erfolgt die Verschiebung um 8Pixel.
Mit [Shift] und [Control] können Sie den Text um 32 Bild¬
schirmpixel verschieben. Die Verschiebung wird natürlich
nicht in Bildschirmpixeln gespeichert, sondern zurückge¬
rechnet auf die jeweilige Vergrößerung, damit das WYSI-
WYG-Prinzip gewährleistet bleibt.

O

o

trolJ-Taste drücken, erfolgt die Verschiebung u
[Shift] und [Control] |cönnen Sie den Text
Schirmpixel verschieben? Die Verschiebung v

5-2



|[11I-MDDUL

A

5.6.1.2 Seitennummer einfügen

Diese Funktion fügt an der momentanen Position der Schreib¬
marke ein Steuerzeichen ein. Bei der Anzeige und beim Ausdruck
wird für dieses Steuerzeichen die momentane Seitennummer dar¬

gestellt, so wie sie im Seiten-Modul (siebe Kapitel 5.4) unter
„Seitennumerierung“ eingestellt wurde.

n

5.6.1.3 Seitennummer der folgenden Seite einfugen

Das Steuerzeichen, das hier eingefügt wird, entspricht der Sei¬
tennummer der folgenden Seite im unter „Seitennumerierung“
(siebe Kapitel 5.4, Seiten-Modul) eingestellten Format.t t + l Ĉ )

o

o

C i

5.6.1.4 Kapitelnummer einfugen

Nachdem Sie nebenstehendes Icon angeklickt haben, erhalten
Sie folgendes Formular:

1.2.3.

IKapitelnufwer eintragen \

Hunerierungstiefei 4

I I K I I l i T T M

Geben Sie hier an, in welcher Numerierungsebene die momen¬
tane Kapitelnummer erhöht werden soll. Diese erhöhte Kapitel¬
nummer wird dann an der momentanen Position der Schreib¬

marke eingefügt. Die Kapitelnummern können immer nur erhöht
werden, die mehrmalige Vergabe der gleichen Kapitelnummer ist
nicht möglich. An einem Beispiel wollen wir die Funktion der Ka¬
pitelnumerierung erläutern:

6
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1 E b e n e 1
1 .1 Ebene 2

1.1.1 Ebene 3

1.1.2 Ebene 3
1 . 2 E b e n e 2
1.2.1.1 Ebene 4

2 E b e n e 1
2.1.1 Ebene 3

3 E b e n e 1

Die erste vergebene Kapitelnummer sowie die Art der Numerie¬
rung können Sie mit dem Befehl „Kapitelnumerierung“ in der Be¬
fehlsgruppe „Spezialfunktionen für Tbxtrahmen“ im Rahmen-Mo¬
dul (siebe Kapitel 5.5) beeinflussen.

C D

5.6.1.5 Zeit einfügen©

Der hier eingefügte Sleuercode wird als die Uhrzeit angezeigt und
gedruckt, zu der das Steuerzeichen eingefügt wurde Diese Zeit
stammt aus der internen Uhr Ihres Atari und wird durch die Funk¬

tion „Text neu berechnen“ (siebe Kapitel 5.2, Pull-Down-Menü Op¬
tionen) aktualisiert, ln welchem Format das Datum eingefügt wird,
steht in der Datei „CALAMUS.SET“fi«ei&e! Kapitel 2.0, Konfiguration
von Calamus).

5.6.1.6 Datum einfügen
l i N I fl H l h Anstatt der Zeit wird bei dieser Funktion das Datum eingefügt.

Alles andere ist identisch mit der Funktion „Zeit einfügen“.

7
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5.6.1.7 Erzwungener Umbruch zum nächsten Rahmen

Dieses Steuerzeichen hat eine ganz besondere Aufgabe: Wird es
eingefügt, dann tut Calamus beim Formatieren des Textes in eine
Textflußkette so, als wäre bei diesem Steuerzeichen der Rahmen
voll: Der folgende Text fließt in den nächsten Rahmen der Text¬
flußkette. Damit können Sie einen Text, der aus mehreren Kapiteln
besteht automatisch so aufteilen, daß bei einem neuen Kapitel
auch eine neue Seite begonnen wird.

E

5.6.1.8 Verweis auf vorhergehende Seite

Mit diesem Befehl wird die Seitennummer der letzten Seite der

aktuellen Textflußkette eingefügt. Wenn Sie beispielsweise eine
Zeitschrift erstellen, bei der ein Artikel durch Werbeseiten unter¬
brochen wird, können Sie damit den Text „Fortsetzung von Seite
xx“ mit der richtigen Seitenzahl am Anfang einer neuen Seite in
den Text einfügen.

©

o

I

s/i. i.g Verweis auf nachfolgende Seite

Dieser Befehl ist das Pendant zum vorhergehenden: Am Ende ei¬
ner Seite können Sie zum Beispiel den Hinweis „Fortsetzung auf
Seite xx“ einfügen.

8
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5.6.1.10 Verweis

Ein Klick auf eines der Felder „Seitennummer“ oder „Kapitelnum¬
mer“ beendet das Formular und fügt die Seiten- oder Kapitelnummer
der Seite ein, auf der die entsprechende Verweismarke steht. Nach
dem Anklicken dieses Icons sehen Sie folgendes Formular:

●il;

IVERHEIS i

B i l d u n t e r s c h r i f t . 1
B i l d u n t e r s c h r i f t . 2
Diagrann_‘'Funkt ion_3'
B i l d u n t e r s c h r i f t - 3

0

B i l d u n t e r s c h r i f t ^ 4
B i l d u n t e r s c h r i f t - 5
DiagrannJ'Funktion-4"
D i a q r a n n J ' F u n k t i o n - 5 “

C D Bildunterschrift-4l.
@ 1seitehhuhmerI ikbpitelhuhherI

Hier werden alle definierten Verweismarken angezeigt. Aus der Li¬
ste können Sie sich die gewünschte Marke heraussuchen oder den
entsprechenden Namen in das Namensfeld eingeben. Ein Klick auf
eines der Felder „Seitennummer“ oder „Kapitelnummer“ beendet das
Formular und fügt die Seiten- oder Kapitelnummer der Seite ein, auf
der die entsprechende Verweismarke steht.

ACHTUNG: Wie alle Seitennummern werden auch die Verweise

erst nach Aufruf der Funktion „Neu berechnen“ eingefügt.

5.6.1.11 Eintrag in Fußnotenrahmen

Mit diesem Befehl wird der markierte Text in die zu dieser Text¬

flußkette zugehörige Fußnotenflußkette übernommen. Im Text er¬
scheint statt des markierten Textes die hochgestellte Fußnoten¬
nummer (siebe Kapitel 5.4, Seiten-Modul, Befehl Fußnoten¬
numerierung). Um den Text in der Fußnotenflußkette sichtbar zu

9
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machen, müssen Sie noch die Funktion „Neu berechnen ‘'(siebe
Kapitel 5.2, PuH-Dotm-Menü) aufrufen. ln welchem Fußnoten¬
rahmen der Text dann erscheint, hängt von den Einstellungen in
diesem Formular ab.

Zwei konkrete Beispiele sollen die Arbeitsweise mit diesem und
den korrespondierenden Befehlen verdeutlichen. Zunächst eine
Standard-Situation:

Auf einer Seite erscheint eine Fußnote, die in einen entsprechen¬
den Fußnotenrahmen übernommen werden soll. Dazu muß dieser

Fußnotenrahmen erst einmal erzeugt werden: Gehen Sie also ins
Rahmen-Modul, und ziehen Sie einen neuen Textrahmen auf.
Wählen Sie dann die Befehlsgruppe „Spezialfunktionen“. Nun
wählen Sie bitte den neu erzeugten Textrahmen an und klicken auf
das Icon für Fußnotenrahmen (Sie hätten natürlich auch vor dem
Aufziehen des Textrahmens das Fußnotenrahmen-Icon anwählen

können, allzu leicht vergißt man aber nachher, wieder auf normale
Textrahmen umzuschalten, und zieht fortan nur noch Fußnoten¬
rahmen auf). Der neu erzeugte Fußnotenrahmen muß nun mit
dem Textrahmen verbunden werden. Wählen Sie dazu den Textrah¬

men an, und klicken Sie auf das Icon für „Tfextfluß von Rahmen zu
Rahmen“ (siehe oben). Danach klicken Sie bitte mit dem Text-
fluß-Mauscursor auf den Fußnotenrahmen. Jetzt sind die beiden
Rahmen miteinander verbunden. Wähien Sie nun wieder den Text¬

rahmen an, wechseln Sie ins Text-Modul, und markieren Sie den
Text, der als Fußnote erscheinen soll. Wenn Sie jetzt auf das Icon für
„Fußnoteneintrag“ klicken, verschwindet der Text aus dem Textrah¬
men, statt dessen erscheint eine hochgestellte Fußnotennummer. Im
Fußnotenrahmen selbst wird der Text aber noch nicht angezeigt, das
geschieht erst nach Aufruf der Funktion „Neu berechnen“ aus dem
Pull-Down-Menü Optionen (siebe Kapitel 5.2).

Bitte beachten Sie dabei, daß das Feld „Einträge pro Rahmen“
unbedingt auf „Einer“ stehen muß. Im dort erscheinenden Formu¬
lar können Sie außerdem bestimmen, welches Zeichen in der Fuß¬
note ais Platzhaiter für die Fußnotennummer dient.

<S)

o
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Um auch auf anderen Seiten Fußnoten zu erzeugen, müssen auf
diesen natürlich auch Fußnotenrahmen vorhanden sein. Hier wer¬

den die Fußnotenrahmen aber nicht mit den Textrahmen, sondern
mit den vorhergehenden Fußnotenrahmen verkettet. Der Fußno¬
tenrahmen auf Seite 3ist also nicht mit dem Textrahmen auf der
gleichen Seite verkettet, sondern mit dem Fußnotenrahmen auf
Seite 2. Da die Fußnoten chronologisch auf die Fußnotenrahmen
verteilt werden, darf auch nur auf den Seiten ein Fußnotenrahmen
stehen, auf denen auch wirklich Fußnoten vorhanden sind. Sonst
kann folgender Fall eintreten: Auf Seite 1und 3sind Fußnoten de¬
finiert, auf Seite 2nicht. Auf allen drei Seiten sind aber Fußnoten¬
rahmen vorhanden, die auch miteinander verkettet sind. Die Fuß¬
note von Seite 1wird dann korrekt in den Fußnotenrahmen von

Seite 1übernommen. Die nächste Fußnote von Seite 3wird in den

nächsten Fußnotenrahmen übernommen, der steht aber auf Seite
2. Dieses Problem können Sie ebenso wie das Problem, daß auf ei¬
ner Seite mehr als eine Fußnote steht, dadurch lösen, daß Sie die
beim Neuberechnen automatisch in den Fußnotentext eingefügten
Seitenumbrüche manuell mit dem Texteditor bearbeiten.

/ Ä s

C 9

Das zweite Beispiel ist wesentlich einfacher:
Nicht Fußnoten, sondern Endnoten sollen erzeugt werden.

Dazu erzeugen Sie am Ende Ihres Textes einige Seiten mit großen
Fußnotenrahmen, die miteinander verkettet sind. Ordnen Sie dann
der gesamten Textflußkette diese Fußnotenflußkette zu (Textrah¬
men anwählen, Befehl Textfluß von Rahmen zu Rahmen -siebe
Kapitel 5.5, Rabmen-Modul, Spezialfunklioneti Textrabmen -
dann einen Rahmen der Fußnotenflußkette anklicken). Nachdem
Sie dann alle Fußnoten markiert und mit dem hier beschriebenen

Befehl übernommen haben, können Sie mit dem Befehl „Neu be¬
rechnen“ alle Fußnoten in die Fußnotenflußkette übernehmen.

Weil die Fußnoten hier alle gesammelt untereinander stehen sol¬
len, muß das Feld „Einträge pro Rahmen“ auf „Unbegrenzt“ einge¬
stellt sein.

11
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5.6.1.12 Eintrag in Index

Die Indexverwaltung funktioniert analog zur Fußnotenverwal¬
tung (in der Endnoten-Variante, siehe 2. Beispiel oben), aller¬
dings werden hier keine Fußnotennummern vergeben. Statt des¬
sen kann (und sollte) im Text des Indexeintrags die Seitennum¬
mer der aktuellen Seite Vorkommen. Aus programmtechnischen
Gründen funktioniert die Neuberechnung in zwei Schritten:
Zunächst müssen Sie die Seitennummer neu berechnen, danach
die Indexeinträge. Der Befehl „Neu berechnen“ aus dem Pull-
Down-Menü „Optionen“ (siebe Kapitel 5.2) muß also zweimal
aufgerufen werden.

5.6.1.13 Verweismarke setzen o

I
X

fi Mit dieser Funktion können Sie eine Verweismarke einfügen.
Mit der Funktion „Verweis“ (siehe oben) können Sie dann später
die Nummer der Seite eintragen, auf der diese Verweismarke
steht. Sinnvoll ist das zum Beispiel, wenn Sie (wie in diesem
Handbuch) auf andere Stellen des Textes verweisen wollen, die
Seitennummern aber bei der Erfassung des Textes noch nicht
vorliegen.

Nach Anklicken dieses Icons sehen Sie das folgende Formular:

1

IVERMEISHftRKE SETZEH |

Hane: Bi1dunterschrift_4!

I O K I

Hier können Sie den Namen der neuen Marke eintragen. Mit
der unten beschriebenen Funktion „Verweis“ können Sie dann

die Nummer der Seite oder des Kapitels, in dem diese Stelle vor-

12
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kommt, in Ihr Dokument einfügen. Das Formular wird mit [Re¬
turn] oder einem Klick auf „OK“ beendet.

5.6.1.14 Texted i tor

Beim Anklicken dieses Icons wird das mitgelieferte Modul
„Texteditor“ aufgerufen. Die Beschreibung des Moduls finden Sie
im Anhang.

Umbruch verh indern

Bei Formeln und Zitaten wirkt es schlecht, wenn diese durch
eine Tfextflußkette auf mehrere Rahmen verteilt werden. Um das zu

verhindern, können Sie einen Block markieren (entweder mit der
Maus oder mit den Befehlen in der Befehlsgruppe „Makros“) und
dann dieses Icon anklicken. Fortan wird dieser Block nicht mehr
auf mehrere Rahmen verteilt.

ACHTUNG: Der Block wird auch dann nicht umbrochen, wenn
er einen Steuercode „erzwungener Umbruch“ enthält.

X

I
o
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5.6.1.16 Tastenbelegungen

Bei der Bearbeitung eines Textes können Sie mit einigen Spezial¬
lasten Zeichen erzeugen, die im normalen Zeichensalz Ihres Com¬
puters nicht implementiert sind. So existiert im eingebauten ASCII-
Code lediglich ein Querstrich. Calamus kennt derer jedoch vier in
unterschiedlichen Längen. Sie können mit diesem Befehl einstellen,
über welche Tastenkombinationen Sie diese Spezialzeichen erzeugen
möchten. Steuerzeichen werden bei der Anzeige eines Textrahmens
nicht unbedingt dargestellt (wie zum Beispiel die Steuerzeichen zur
Silbentrennung). Im ertemen Texteditor, der im Anhang gesondert
dokumentiert ist, können Sie aber alle Steuerzeichen anzeigen las¬
sen. Um sich Klarheit zu verschaffen, welches Steuerzeichen also
wo steht, sollten Sie immer den Texteditor benutzen.

Klicken Sie dazu auf das Icon für „Tastenbelegungen“. Sie sehen
dann das folgende Formular;

M -
1 ^ ^

a

o

ISPEZmit TflSTEKBELESaKSEHl
Z e i l e n e n d e n
HoriwI
fliisttz
Variabler Absatz

Rn- and RbfUhrunsen
Anführung 1
Abführung 1
Anführung
Abführung 2

D i v e r s e s
Deadkegs an/aus
ASCII-Elngabe an/aus R
S e i t e n e u a u f b a u e n
Te x t n a k r o a u f r u f e n

Trennung
N o m a L
O h n e S t r i c h A G

C LS RS RET
» - RET

C RET
D i n d e - u n d T r e n n s t r i c h e
T r e n n - D i v i s
M - S t r i c h
n - S t r i c h

C 1 «> Ü
* ' S

2 0 €
2 0 »

A
R C A

C
L e e r z e i c h e n
Festes^
1 / 1 G e v i e r t
1 / 2 G e v i e r t
1 / 3 G e v i e r t
1 / 4 G e v i e r t
1 / 3 2 G e v i e r t

A
LS RS^ SPC

C # 1
C« 2 * ● j LC

nc » 3 b ü
CLRC « 4

CC

Verzügerung für Texteingabe! O.S s
c ] IRBBRUCHIO K

Wir wollen ganz kurz die Bedeutungen der 21 Spezialtasten be¬
sprechen:
Trennung
Controlcode

Dies ist ein Steuerzeichen im oben angesprochenen Sinn. Wird es
eingefügt, dann kennzeichnet es, daß an dieser Stelle ein Wort ge-

14
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trennt werden KANN, sofern es der Zeilenumbruch nötig macht.
Normalerweise wird dieses Steuerzeichen also nicht angezeigt, nur
wenn das Wort hier wirklich getrennt werden muß, erscheint ein
Trennstrich.

Unsichtbar

Dieses Steuerzeichen arbeitet ähnlich wie das vorherige Es kenn¬
zeichnet eine Stelle, an der ein Wort aufgetrennt werden kann. Im
Gegensatz zum normalen Steuerzeichen erscheint aber an einer so
markierten Trennstelle KEIN Trennstrich. Damit können Sie Worte,
die Sonderzeichen enthalten (zum Beispiel den Schrägstrich wie in
„schwarz/weiß) trennen, ohne einen zusätzlichen, das Wort ent¬
stellenden Trennstrich einzufügen. Das Steuerzeichen selbst wird
also niemals angezeigt, es hat lediglich eine Auswirkung auf die
Textformatierung.

5
C 3

Q

©

Binde- und Trennstriche

Trenn-Divis oder kurzes Divis

Ein kurzes Divis ist ein Querstrich, so lang wie der Trennstrich.

N-Strich

Der N-Strich ist ebenfalls ein Querstrich, diesmal so lang wie das
große N.

M-Strich

Analog zum N-Strich ist der M-Strich ebenfalls ein Querstrich, so
lang, wie das große Mbreit ist.
Anmerkung: Ein im Text stehendes Minus-Zeichen wird noch län¬
ger dargestellt.

Leerzeichen oder Spaces
Festes

Ein festes Leerzeichen wird beim Blocksatz nicht auseinandergezo¬
gen, um die Zeile aufzufüllen.

15
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Geviert und Teile davon

Ein Geviert ist ein Leerzeichen, so breit wie ein großes M. Ein hal¬
bes Geviert ist natürlich nur halb so breit usw.

Zeilenenden

Normal
Mit diesem Steuercode markieren Sie das Ende einer Textzeile Bei

der Formatierung wird der Tfext an dieser Stelle umbrochen, ein
neuer Absatz wird aber nicht begonnen, das heißt, es wird der
normale Zeilenabstand zwischen der letzten und der nächsten

Zeile eingefügt.

Absatz
Dieser Steuercode beendet einen Absatz. Auch hier wird der Tfext

umbrochen, anstatt des Zeilenabstandes wird jedoch der Absatzab¬
stand eingefügt.

©

o

Variabler Absatz

Um eine Blockausrichtung der Absätze auf der Seite zu erreichen
(siehe Befehlsgruppe „Lineale“), können Sie bestimmte Absätze mit
einem variablen Abstand zum Absatz versehen. Genauere

Informationen dazu finden Sie bei der Beschreibung „vertikale
Textausrichtung“ in der Befehlsgruppe „Lineale“.

An- und Abführungen
An- und Abführung 1und 2
Um eine Anführung zu kennzeichnen, ist es typografisch nicht
korrekt, die einfachen Anführungsstriche (“) zu verwenden. Statt
dessen können Sie hier eingeben, welche Tastenkombinationen
eine Anführung ein- und ausleiten und welche Zeichen dafür ver¬
wendet werden sollen. Zwei verschiedene An- und Abführungen
stehen dafür zur Verfügung, so daß Sie z. B. Konstruktionen wie;
„Klaus sagt: ,Auf Wiedersehen.'“
typografisch richtig erzeugen können.

16
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Diverses

Deadkeys an/aus
Für Deadkeys brauchen Sie weder einen Friedhof noch Horst
Schimanski. Es handelt sich einfach um Tasten, die, wenn Sie ange¬
schlagen werden, noch kein Zeichen erzeugen. Erst in Verbindung
mit der nächsten Taste ergibt sich ein Buchstabe Damit können Sie
zum Beispiel das „6“ einfügen, indem Sie zuerst das „und dann
das „e“ eingeben. Analog funktioniert das (auf deutschen Tasta¬
turen) für die Tasten „e“, und „“Sie können damit also
die in Fremdsprachen verwendeten Akzente setzen. Mit der hier an¬
gegebenen Tastenkombination können Sie diese Deadkeys an- und
ausschalten. Das Feld „Aktiv“ rechts daneben zeigt Ihnen den mo¬
mentanen Zustand an. Durch einen Klick auf das Feld können Sie

angeschaltete Deadkeys ebenfalls ausschalten und umgekehrt.5

ASCU-Eingabe an/aus
Manche Zeichen lassen sich auch nicht mit Deadkeys erzeugen.
Aber auch hier haben Sie noch zwei Möglichkeiten: Entweder las¬
sen Sie sich mit [Control]-t-[Esc] eine Zeichensatzübersicht anzei-
gen, aus der sie dann die benötigten Zeichen „herausklicken“, oder
Sie benutzen die ASCU-Eingabe Halten Sie dazu die [AIternate]-Ta-
ste gedrückt, während Sie auf dem ZEHNERBLOCK DREISTELLIG
den ASCU-Code des gewünschten Zeichens eintippen. Diese ASCU-
Eingabe können Sie mit der hier eingesteUten Tastenkombination
oder durch einen Klick auf das „Aktiv“-Feld ein- und ausschalten.

O

Seite neu aufbauen

Mit dieser Tastenkombination wird die gerade angezeigte Seite neu auf¬
gebaut. Falls Sie den Bildaufbau mit den Tasten [Control], [Shift] und
[Altemate] unterbrochen haben (siebe Kapitel 5.1 Standardelemente,
Tastenkombinationen), können Sie hiermit die komplette Seite noch¬
mal neu aufbauen. Um eine Tastenkombination in dem Formular

„Spezielle Tastenbelegung“ (siehe oben) zu ändern, klicken Sie
zunächst mit der Maus auf das entsprechende Icon. Das unten ab-

17



m-MBDÜL

gebildete Formular erscheint dann, und Sie können eine Taslenkom-
bination eingeben. Die Einstellung dieser Kombination erfolgt analog
zur Anzeige in der Kopfzeile D. h., mit den Feldern „Control“, „Alter-
nate“, „Shift links“ und „Shift rechts“ wird bestimmt, welche Tasten
gleichzeitig mit der unten eingetragenen gedrückt werden müssen.
Beachten Sie dabei, daß bei gleichzeitiger Aktivierung von „Shift
links“ und „Shift rechts“ nur eine gedrückt werden muß, ansonsten
aber alle angewählten Umschalttasten gleichzeitig zu betätigen sind:

a -

STUSTEIIKlIHnKimOK EIHSTELLEN
j Z e h n e r b l o c k l; 1 C o n t r o l

ll Shift links~ll Shift rechts lÜ
fi l t e r n a t e

; ■ ■ ■

IFl II FZ IF3 II F4 II F5 II F6 II F7 II F8 II F9 iFlOl ©

lEiEl iBckl I Hlp «Und I
IRetlDell l l n s l o I C l r l

m m R - T O i

o

pfähl O

I
OK

Die Tasten [Backspace), [Return], [Delete], [Help], [Undo], pnsertj,
[Clr Home] und die [Enter]-Taste des Zehnerblocks erzeugen kein di¬
rektes Zeichen. Wollen Sie also eine dieser Tasten benutzen, müssen
Sie das entsprechende Feld des Formulars anklicken. Die Tasten sind
dabei so wie in der Kopfzeile (siebe Kapitel 5.1, Bedienung der Stan¬
dardelemente, Punkt Kopßzeile) abgekürzt. Sollten Sie mit der Be¬
dienung dieses Formulars Schwierigkeiten haben, schlagen Sie bitte
im Kapitel 5.6, Text-Modul, Befehl Makro definieren nach.

Die entsprechende Tastenkombination wird dann so angezeigt wie
beim Menüpunkt „Kommandotasten“ im PuU-Down-Menü „Optio¬
nen“ (siebe Kapitel 5.2). Ein vorangestelltes „A“ bedeutet „Altemate“
„C“ steht für „Control“, „LS“ und „RS“ für die beiden „Shift“-Tasten.

5.6

Textmakro aufrufen

Mit dieser Taste wird der Aufruf eines Makros eingeleitet (siehe
Befehlsgruppe „Textmakro“).

18
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5.6.1.17 Im Wörterbuch blättern

Calamus unterstützt wie bereits erwähnt zwei Wörterbücher:

Ein Ausnahmewörterbuch für die Silbentrennung und ein Lexikon
zur Rechtschreibprüfung. Nach dem Anklicken dieses Icons sehen
Sie daher zunächst ein Auswahlformular, in dem Sie bestimmen
können, welches davon bearbeitet werden soll. Danach erscheint
das Wörterbuch-Bearbeitungsformular:

prr»;

■ ^

^

Üli

?c h o r - a l - t a r
c i - n e - n a - s c o p e
c o g - n a c
c o n e
c o n - D U - t e r
coH-boy
coH-boys
c r e s - c e n - d o
d a - b e i - b l e i - b e n
d a - b e i - b l e i b s t
d a - b e i - b l e i b t

X

I
OK0@

ccn-pu-ter*soft-Marct

Sie sehen darin einen Teil des geladenen Wörterbuchs, sowie ne¬
ben dem obligatorischen „OK“-FeId eine Eingabezeile und vier oder
fünf Icons. Die im folgenden beschriebenen Spezialfunktionen
beim Eingeben oder Hinzufügen eines Wortes gelten jedoch nur im
Trennwörterbuch. Wenn Sie in der Eingabezeile ein Wort eingeben,
wird dieses nach der Eingabe von [Return] nach einem bestimm¬
ten Verfahren getrennt. Leider gibt es in der deutschen Sprache je¬
doch Wörter, die nach diesem Algorithmus verkehrt getrennt wer¬
den. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Wort „Software“. Spricht man
dieses Wort deutsch aus, so ergibt sich die Trennung Soft-wa-re
Durch die englische Aussprache lautet die korrekte Trennung je¬
doch Soft-wäre Das Ausnahmewörterbuch soll eben solche Fälle

abfangen. Dazu können Sie mit den drei oberen Icons in der lin¬
ken Spalte Wörter hinzufügen, löschen und suchen. Das vierte
Icon links unten löscht das gesamte Wörterbuch. Die Spezialfunk¬
tion „unsichere Trennung“ ist weiter unten beschrieben.

5.6
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Wort hinzufugen

Um ein Wort ins Ausnahmewörterbuch einzufügen, müssen Sie
es zunächst mit den richtigen Trennungen versehen. Calamus
kennt dabei zwei Arten, ein Wort zu trennen: Die normale Auftei¬
lung in Silben sowie eine Aufteilung in mehrere Worte. Die Silben
werden dabei im Wörterbuch durch „-“-Zeichen getrennt, zwi¬
schen zwei Worten steht ein „-i- “-Zeichen. Die richtige Trennung
des Wortes „Computersoftware“ wäre also „Com-pu-ter-»-Soft¬
ware“. Sie können ein Wort auch eingeben und sich durch Drüc¬
ken von [Reftim] eine Trennung vorschlagen lassen. Dies würde
im obigen Fall etwa so aussehen;

|Ccn~puter-soft-wa-r^—  |

@

O

o

Das ist leider nicht ganz richtig. Klicken Sie nun mit der Maus
einmal auf den Trennstrich zwischen „puter“ und „soft“.

|Con-puter*goft-Ma-r4  |
Dieser wird zu einem und kennzeichnet nun ein zusam¬

mengesetztes Wort. Ein weiterer Klick auf das „t“ von „puter“ fügt
eine Trennung ein, den Trennstrich zwischen „wa“ und „re“ ent¬
fernen wir mit zwei Klicks. Nun können Sie das Wort durch Klick

auf das Icon für .Wort einfügen“ ins Wörterbuch übernehmen.
Beim Rechtschreibewörterbuch ist diese Prozedur natürlich nicht

notwendig, hier genügt die Eingabe des Wortes.

|Con-pu-ter*soft-wâ
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Wort aus Wörterbuch löschen

Um ein Wort aus dem Wörterbuch zu löschen, klicken Sie zuerst
das Wort an und dann auf das Lösch-Icon.

Wort im Wörterbuch suchen

Dieses Icon hat die gleiche Funktion, wie die [Return]-Taste: Das
eingegebene Wort wird im Wörterbuch gesucht. Im Trennwörter¬
buch wird es zusätzlich mit Trennungen versehen: Falls es gefun¬
den wurde, entsprechend dem Wörterbucheintrag, sonst mittels
des verwendeten Algorithmus.

O

o

(2)

Wörterbuch löschen

Wenn Sie auf dieses Icon klicken, wird das gesamte Wörterbuch
nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Unsichere Trennung
fib<—
d«

9
m

Eine Spezialfunktion von Calamus, die nur im Trennwörterbuch
vorhanden ist. Es gibt zusammengesetzte Wörter, die je nach Zu¬
sammenhang anders getrennt werden sollen. Ein Beispiel wäre
»Baumast“ Je nach Kontext könnte dies ein Teil eines Baumes
(Baum-ast) oder eines Baustellengerüstes (Bau-mast) sein. Sol¬
che Wörter können Sie mit dem Vermerk „unsichere Trennung“
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ins Ausnahmewörterbuch aufnehmen. Muß eines dieser Wörter ge¬
trennt werden, so fragt Calamus, an welcher Stelle die Trennung
erfolgen soll. Ein solches Wort mit unsicherer Trennung können
Sie mit dieser Funktion ins Wörterbuch aufnehmen. Geben Sie

dazu das Wort ein, und klicken Sie dann einfach auf das Icon mit
dem großen Fragezeichen. Das Wort wird auch im Wörterbuch mit
einem Fragezeichen markiert. Erscheint ein so gekennzeichnetes
Wort im Text, wird beim Trennen folgendes Formular angezeigt:

pr»?

ö

Ifalcshj—,
I H E I T E R I lUBERHEHHEHl IABBRUCH I

O

Hier können Sie wie im Wörterbuch mittels eines Mausklicks

Trennstellen für dieses Wort vorgeben. Mittels „Übernehmen“ wird
das geänderte Wort in das Wörterbuch übernommen.

o

O i
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Rechtschreibprüfung

Dieser Befehl durchsucht Ihren Text nach falschgeschriebenen
Wörtern. Findet Calamus eines davon im Text, so sehen Sie das
folgende Formular:

^Ifalcshj I
IHEITER~I iuberhehhehI IBBBRUCH I

Hier haben Sie Gelegenheit, das Wort zu korrigieren. Voraus¬
setzung dafür ist natürlich, daß das Rechtschreibwörterbuch
geladen ist. Da dieses Wörterbuch recht viel Speicherplatz benötigt,
sollten Sie es nach der Überprüfung wieder komplett löschen
(siehe oben Befehl „Wörterbuch bearbeiten“).I

5.6.1.19 Trennung einstellen

Beim Aufruf der Funktion „Trennung einstellen“ erhalten Sie
folgendes Formular:

ITREHHUN6 EIHSTELLEH 1

Butonatische Trennung bein!

Te x t - F o r n a t i e r e n I R n l l
Text - Inpor t

B u s

I f t n B u s

IABBRUCH I

Hier können Sie wählen, wann der Text automatisch getrennt
werden soll. Bei „Text-Import An“ gehen alle Trennungen verlo¬
ren, die von Hand eingefügt wurden.
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aufeinanderfolgender Trennstellen“ tragen Sie ein, wieviele Zeilen
hintereinander maximal mit einer Silbentrennung aufhören dür¬
fen. Es sieht nämlich nicht besonders ansprechend aus, wenn der
rechte Rand eines ganzen Absatzes nur aus Trennstrichen besteht.
Wird diese Maximalanzahl überschritten, (und nur dann!) so fol¬
gen mindestens so viele ungetrennte Zeilen, wie im Feld „Minimale
Anzahl von Zeilen zwischen zwei Trennstellen“ eingetragen ist.
Beenden Sie diese Eingabe mit Return oder einem Klick auf „OK“.

5.6.1.20 Wörterbuch speichern

Mit dieser Funktion speichern Sie ein geändertes Wörterbuch
auf Diskette oder l’testplatte ab. Nach dem Anklicken des Icons
sehen Sie zunächst ein Formular, aus dem Sie auswählen können,
welches der beiden Wörterbücher gespeichert werden soll. Danach
erhalten Sie das normale Dateiauswahlformular, aus dem Sie den
gewünschten Dateinamen auswählen können.

o

5.6.1.21 Wörterbuch laden

Dieser Befehl dient zum Laden eines Wörterbuchs von Diskette

oder Festplatte Ohne geladenes Trennwörterbuch können Sie einen
Text nicht trennen, das Rechtschreibwörterbuch wird zur Recht¬
schreibprüfung benötigt. Wenn Sie das Icon für „Wörterbuch laden“
anklicken, erhalten Sie wie beim Speichern zunächst ein Formular,
in dem Sie auswählen können, welches der beiden Vförterbücher
geladen werden soll. Danach sehen Sie das Dateiauswahlformular.
Wählen Sie hier das zu ladende Wörterbuch einfach aus.

24



5.6.1.22 Text trennen

Mit dieser Funktion können Sie den Text trennen lassen, sofern
Sie ein Trennwörterbuch geladen haben. Dies ist dann notwendig,
wenn Sie keine automatische Trennung eingestellt haben (siehe
Befehl „Trennung einstellen“), weil Ihnen das vielleicht zu lange
dauert. Dazu muß ein Textrahmen angewählt oder ein Textblock
markiert sein. Falls ein Rahmen aktiviert ist, werden nach einer
Rückfrage auch alle anderen Rahmen dieser Textflußkette getrennt.

©

5.6
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5.6.2.1 Befehlsgruppe Zeichentabelle

In der Zeichentabelle wird ein Teil des angewählten Zeichen¬
satzes angezeigt. Im Gegensatz zur Zeichensatzübersicht, die Sie
mit [Control]-h [Esc] aufrufen können, werden hier die Zeichen
wirklich so angezeigt, wie sie im Zeichensatz definiert sind. Da
nur 12 Zeichen im Befehlsfeld Platz haben, können Sie mit dem
Rollbalken am linken Rand die Übersicht in gewohnter Form ver¬
schieben.

Während Sie diese Übersicht im Befehlsfeld sehen, können Sie
mit einem Klick auf ein Zeichen dieses in den Text übernehmen,
so als hätten Sie es über Tastatur eingegeben.

0
@ A

cB
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H I
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§ o

I
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Befehlsgruppe Textlineale

●Tabulator setzen

●AuffüU-Tabulator setzen
●Tabulator löschen
●Absoluter Zeilenabstand
●Relativer Zeilenabstand

●Linksbündig
● Z e n t r i e r t

●Rechtsbündig
●Blocksa tz
●Zeilenabstand
●Absatzabstand

●Blocksatz einstellen
●AuffüU-Tabulator einsteUen

●Trennparameter einsteUen
●vertikaler Keil

●Lineal einfügen
●Lineal löschen

A 6 C
0 6 F

□▼ B

● r * ‘ T

fl 4.OB pt
4.OB pt

m

I
@

Textlineale bestimmen die Formatierung des Absatzes in den
Rahmen. Unter Formatierung verstehen wir die Ausrichtung des
Textes (links- oder rechtsbündig, zentriert oder Blocksatz), die Ab¬
satz- und ZeUenabstände und die Art, in der diese gemessen wer¬
den. Schließlich gehören auch Elemente wie Tabulatoren, linker
und rechter Rand sowie der Absatzeinzug zu den TextUnealen.
Außerdem können Sie mit der vertikalen Textausrichtung einzeln
stehende ZeUen („Schusterjungen“ und „Hurenkinder“) vermeiden
und vertikale Keile definieren.

Sie können beliebig viele Textlineale in Ihren Tfext einstreuen, ein
Lineal bleibt immer so lange aktiv, bis das nächste Lineal definiert
ist. Um Textlineale zu bearbeiten, müssen Sie vom Text-Bearbei¬
tungsmodus in den Lineal-Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie
die rechte Maustaste drücken, so daß der Mauscursor in Kreuzform
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auf dem Bildschirm zu sehen ist. Mit diesem Kreuzcursor können Sie

jetzt einzelne Lineale anklicken, die dann umrandet dargestellt wer¬
den, so wie angewählte Rahmen auch umrandet dargestellt werden.

Ein angewähltes Lineal können Sie jetzt durch Verschid)en der
Randmarkierungen oder Tabulatoren bearbeiten. Dazu darf jedoch im
Befehlsfeld „Textlineale“ keines der drei Tabulatoren-Icons angewählt
sein. Die Ränder und Tabulatoren werden dabei wie folgt dargestellt:
F

Linker Einrückrand Rechter Einrückrand
r

Linker Rand Rechter Rand
T V

Tabulator Auffülltabulator @

o

5.6.3.2 Tabu la to r

Ist dieses Icon angeklickt, können Sie mit der Maus im angewähl¬
ten Textlineal einen Tabulator setzen. Tabulatoren dienen zur Aus¬

richtung von Text in Tabellen. Sicherlich kennen Sie diese Tabulato¬
ren von Ihrer Schreibmaschine Die Tabulatoren von Calamus sind

aber in jeder Hinsicht leistungsfähiger, sie bieten nämlich GLEICH¬
ZEITIG die Funktion eines linksbündigen, rechtsbündigen, Dezimal-
und zentrierten Tabulators. Leider funktioniert auch die Bedienung
in den meisten Fällen anders. Aufgrund ihrer besonderen Eigen¬
schaft wollen wir sie einmal „klebrige“ Tabulatoren nennen.

Ausgelöst werden die Tabulatoren durch einen Druck auf die
[Tab]-Taste Dabei wird alles ab dem letzten Leerzeichen so weit
eingerückt, daß die Position, an der die [Tabj-Taste gedrückt
wurde, genau unter dem Tabulator steht. Das soll an ein paar Bei¬
spielen verdeutlicht werden:

123.45
Ihbulator

Tabulator
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A

123[Tab].45
[Tab]Tabulator
Tabulator[Tab]

Eine Ausnahme gibt es noch: Drücken Sie vor UND nach einem
Wort die [Tab]-Taste, so wird dieses Wort zentriert unter den Tabu¬
lator geschrieben. Wollen Sie mehrere Worte zentrieren, so tren¬
nen Sie diese nicht mit dem normalen, sondern mit dem festen
Leerzeichen:

[Tab]Tabulator̂ in̂ 4̂ Worten[Tab]
I

Ikbulator in vier Wbrten
S

Der Text „Tabulator in vier Worten“ ist dabei durch feste Leerzei¬
chen getrennt.

Sicherlich müssen Sie sich an diese Art der Benutzung von Ta¬
bulatoren zunächst gewöhnen. Schließlich werden Sie sie aber
nicht mehr missen wollen, da die „klebrigen“ Tabulatoren so flexi¬
bel sind, wie keine anderen.

C D

O

<5)

5.6.3.3 Auffül l-Tabulator setzen

Auffüll-Tabulatoren entsprechen bis auf eine Ausnahme den nor¬
malen Tabulatoren: Der entstehende Zwischenraum wird -wie der

Name schon sagt -aufgefüllt. In Inhaltsverzeichnissen können Sie
damit zum Beispiel die Seitennummer durch eine gepunktete Linie
von der Inhaltsangabe abtrennen. Die Zeichen, mit denen der Zwi¬
schenraum aufgefüllt wird, können Sie mit dem Befehl „AuffüU-
Zeichen einstellen“ definieren (siehe unten).

Genau wie normale Tabulatoren, können auch Auffüll-Tabula-
toren linksbündig, rechtsbündig oder zentriert arbeiten. Im Lineal
erkennen Sie die AuffüU-Tabulatoren an dem weißen Punkt im
Dreieck.
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5.6.3.4 Tabulator löschen

Mit diesem Radiergummi können Sie Tabulatoren aus dem ange¬
wählten Lineal entfernen. Klicken Sie dazu einfach auf den Radier¬

gummi, dann mit dem Kreuzcursor auf den zu löschenden Tabulator.

5.6.3.5 Linksbündig, rechtsbündig, zentriert, Blocksatz

Diese vier Icons beeinflussen die Ausrichtung des Textes in den
Grenzen des Rahmens. Die linksbündige Formatierung entspricht
dem Flattersatz, bei denen alle Zeilen am linken Rand des Rah¬
mens anfangen. Rechtsbündig formatiert enden alle Zeilen am
rechten Rand des Rahmens. Beim Blocksatz werden alle Zeilen in

den Wortzwischenräumen so aufgefüllt, daß sie genau vom linken
bis zum rechten Rand reichen. Feste Leerzeichen und Gevierte wer¬

den dabei nicht auseinandergezogen. Der zentrierte Satz schließlich
formatiert die Zeilen so, daß der Mittelpunkt einer Zeile genau auf
der senkrechten Mittelachse des Rahmens liegt.

Sie ändern die Formatierung eines Textstücks, indem Sie das da¬
zugehörige Lineal anwählen und dann auf das Icon für die ge¬
wünschte Ausrichtung klicken.

Falls Sie die Ausrichtung eines Textstücks ändern wollen, für
das noch kein eigenes Tfextlineal existiert, dann können Sie im
Text-Bearbeitungsmodus auch ein Textstück markieren und dann
auf das Icon für die gewünschte Ausrichtung klicken. Calamus fügt
dann zwei Textlineale ein, eins für die neue Ausrichtung vor dem
Textblock, eins mit der alten Formatierung danach.

©

o

5.6

5.6.3.6 Absoluter/relat iver Zei lenabstand

Ä ’ Auch diese beiden Icons gelten nur für das angewählte Textli¬
neal. Sie bestimmen, wie der Abstand zwischen zwei Zeilen ge¬
messen wird. Der absolute Zeilenabstand ist die Distanz zwischen

gleichen Punkten zweier gleicher Zeichen, die untereinander ste-ÄS
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hen. Mit dem relativen Zeilenabstand ist der wirkliche Zwischen¬

raum zwischen zwei Zeilen gemeint. Je nachdem, welches Maß
der Zeichenhöhe Sie im Textstil-Modul eingestellt haben (siehe Ka¬
pitel 5.7, Textstil-Modul, Befehlsgruppe Zeichetihöhe, Kegel, Ver¬
sal- oder Designerhöhe), werden dabei verschiedene Ausmaße der
Zeichen zugrunde gelegt. Der relative Zeilenabstand ist auf jeden
Fall der Raum zwischen zwei Zeichen untereinander. Die beschrie¬
benen Verhältnisse sind im Bild unten nochmal zu sehen.

relativer Zeilenabstand

Fontgröße 28 pt,
Zeilenabstand 1.7 pt

absoluter Zeilenabstand

Fontgröße 28 pt,
Zeilenabstand 31 pt

X

o

S
o

©

5.60.7 Zeilenabstand

Den Zeilenabstand für das angewählte Textlineal können Sie als
feste Größe in Punkten oder mm angeben, je nachdem, was Sie als
Maßeinheit im Seiten-Modul, (siehe Kapitel 5.4) eingestellt haben,
oder aber als Prozentsatz der momentanen Zeichenhöhe. Der

Prozentwert erlaubt es Ihnen, ein gleichmäßiges Schriftbild, auch
bei unterschiedlichen Schriftgrößen zu erzielen, ln bestimmten Si¬
tuationen ist wieder ein fester Wert vorzuziehen. Um die Maßein¬

heit umzuschalten, klicken Sie einfach mit dem Cursor darauf. Da¬
bei wird auch gleich der Zahlenwert des Zeilenabstandes von
Punkten oder mm in Prozent umgerechnet und umgekehrt. Beim
Prozentwert der Zeichenhöhe wird die Zeichenhöhe zugrunde ge¬
legt, die im Textstil-Modul gerade aktiviert ist (siehe Kapitel 5.1,
Textstil-Modul, Befehlsgruppe Zeichenhöhe, Kegel, Versal- oder
Designerhöhe).

4 . 2 a p t

31



lEXT-MDDUl

ACHTUNG: Dieser Abstand gilt nur für laufende Absätze, die
nicht durch die Eingabe der [Retum]-Taste unterbrochen wurden.
Einzeln eingegebene und durch die [Return]-Taste getrennte Zeilen
werden im Absatzabstand (siehe unten) ausgegeben.

5.6.3.S Absatzabstand

Für den Absatzabstand gilt das gleiche, wie für den Zeilenab¬
stand. Ein Absatz ist immer dann zu Ende, wenn bei der Eingabe
des Textes die [RetumJ-Taste gedrückt wurde.

4.20 Pt

5.6.3.9 Blocksatz einstellen
@

Mit diesem Befehl können Sie bestimmen, wieviel Leerraum
zwischen zwei Worten für die Blockausrichtung mindestens und
höchstens eingefügt wird. Nach Anklicken des Icons erscheint fol¬
gendes Formular:

n
o

C T

IBLOCKSflTZ-PftRftHETER FÜR TEXTLIHEftL |
5.6

L e e r z e i c h e n b r e i t e r e l a t i v z u n G e v i e r t :

n i n i n a l :

n a x i n a l : 7 5 . B B B 7 .

2 5 . m 7

(B =keine Beschränkung)

I m I r n r n m

Den minimalen und maximalen Leerraum geben Sie als relati¬
ven Prozentwert der Breite eines Gevierts (großes „M“) ein. Falls
die vorgegebenen Werte bei der Formatierung über- oder unter¬
schritten werden, erscheint eine entsprechende Meldung und die
Formatierung wird abgebrochen. Sie können dann diese Stelle ma¬
nuell nachbearbeiten und zum Beispiel ein Wort per Hand trennen
oder die Satzstruktur umstellen.
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5.6.3.10 AuffüU-Zeichen einstel len

Um einzustellen, welche Zeichen in dem entstehenden Zwi¬
schenraum beim Auffüll-Tabulator eingesetzt werden, benutzen Sie
bitte diesen Befehl. Nach dem Anklicken des Icons sehen Sie dieses
Formular:

|a]

IftUFFÜLL-ZElCHEH EIHSTELLEHI

l!l=iiid!I>lill

In das Eingabefeld können Sie nicht nur ein Zeichen eingeben,
sondern eine ganze Folg& Mit dieser Folge wird dann der Zwi¬
schenraum aufgefüllt.

E
C D

©

5.6.3.11 Trennparameter einstellen

Beim Aufruf der Funktion „Trennparameter einstellen“ erscheint
folgendes Formular:

ITREHHPfiRfiMETER EIHSTELLEH |

I » U S I

H i n d e s t a n z a h l B u c h s t a b e n : v o r d e n T r e n n z e i c h e n : 2

n a c h d e n T r e n n z e i c h e n : 3

C K z u K - K t r e n n e n fl n

Haxinale Bnzahl aufeinanderfolgender Trennstellen: 5
Hininale Anzahl von Zeilen ZHischen zwei Trennstellen: 2

I I » I

Hier können Sie wählen, wieviel Buchstaben vor und hinter
einem Trennzeichen mindestens stehen sollen. Im Eingabefeld
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„Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Trennstellen“ tragen Sie
ein, wieviele Zeilen hintereinander getrennt werden dürfen. Wird
diese Maximalanzahl erreicht, (und nur dann!) so folgen
mindestens so viele ungetrennte Zeilen, wie im Feld „Minimale
Anzahl von Zeilen zwischen zwei Trennstellen“ eingetragen ist.

5.6.3.12 Vertikale Textausrichtung

Dieser Befehl beeinflußt die Ausrichtung der Textzeilen inner¬
halb des Rahmens. Er ist so etwas wie das Gegenstück zu den
Icons „Linksbündig“, „Rechtsbündig“ usw., die die Ausrichtung der
Buchstaben innerhalb der Zeilen bestimmen. Die Einstellungen die¬
ses Befehls gelten nicht nur für den Bereich des aktuellen Textli¬
neals, sondern je nach Einstellung entweder für den gesamten
Rahmen oder die komplette Textflußkette, in der der aktuelle Rahmen
steht. Nach dem Anklicken des Icons sehen Sie dieses Formular:

@

O

IVERTlKflLE TEXTHÜSRICHTÜN6 \

Schusterjungen (nin. Zeilen oben): Z
H u r e n k i n d e r ( n i n . Z e i l e n u n t e n ) : Z

5.6

■Erste Zeile in Rahnen darf nicht leer sein
I Z e n t r i e r t ! I B l o c k I I U n t e n IOben

E i n s t e l l u n g e n f ü r I R a h n e n F l u P k e t t e

O O 0 m \ m \

Mit den ersten beiden Eingabefeldern können Sie einstellen,
wieviele Zeilen, eines Absatzes am Anfang und Ende eines Rah-
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mens mindestens stehen müssen. Damit können Sie einzeln ste¬

hende Zeilen, sogenannte „Schusterjungen“ und „Hurenkinder“,
vermeiden. „Hurenkinder“ nennt man einzeln stehende Zeilen am
Anfang eines Rahmens, „Schusterjungen“ heißen entsprechende
Zeilen am Ende des Rahmens. Um „Schusterjungen“ und „Huren¬
kinder“ zu vermeiden, sollten Sie in diese Felder also mindestens
den {voreingestellten) Wert 2einstellen. Ein zu hoher Wert bewirkt
natürlich, daß die Absätze sehr weit auseinander gedruckt werden,
um fehlende Zeilen auszugleichen.

Wenn das Feld „Erste Zeile im Rahmen darf nicht leer sein“ akti¬
viert ist (dadurch, daß das kleine quadratische Feld angewählt ist),
werden Leerzeilen am Anfang eines Rahmens unterdrückt. Damit
können Sie vermeiden, daß ein Absatz, der den vorigen Rahmen
bis unten füllt, eine oder mehrere Leerzeilen am Anfang des fol¬
genden Rahmen hinterläßt. Die Ausgabe der Leerzeilen wird dann
unterdrückt, gespeichert bleiben sie aber trotzdem. Nach einer Um¬
formatierung sind die Leerzeilen also wieder da.

Als nächstes können Sie bestimmen, ob der Rahmen bis zum
unteren Rand mit Text gefüllt werden soll. In der Setzersprache
nennt man so etwas einen vertikalen Keil. Bei der Formatierung
wird das dadurch erreicht, daß der vorgegebene Absatzabstand ver¬
größert wird. Dabei können Sie noch einstellen, ob nur ganze Zei¬
len zwischen den Absätzen eingefügt werden oder die Abstände
auch nicht ganzzahlige Vielfache des Zeilenabstandes betragen dür¬
fen. Im ersten Fall (Feld „Nur ganze Zeilen einfügen“) erreichen Sie
zum Beispiel beim Spaltensatz, daß die Zeilen in verschiedenen
Spalten alle auf gleicher Höhe stehen. Im anderen Fall ist die For¬
matierung gleichmäßiger.

Vertikale Keile können Sie entweder nur für „Nur markierte Ab¬
sätze“ oder für alle definieren. Die „Nur markierten Absätze“-Mar¬

kierung können Sie über eine spezielle Tastenkombination einge¬
ben, die Sie mit dem Befehl „Tastenbelegungen“ in der Befehls¬
gruppe „Werkzeuge“ einstellen.

. o

o
: s
o

©

5.6
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Schließlich können Sie bestimmen, ob die Einstellungen dieses
Formulars nur für den aktuellen Rahmen oder für alle Rahmen

der Textflußkette gelten sollen.

5.6.3.13 Textlineal einfügen

Sie können an beliebiger Stelle im Text ein neues Lineal hinzu¬
fügen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
a) Es ist kein Tbxtbereich markiert. Die Schreibmarke befindet sich

am Anfang einer Zeile. Hier wird das Textlineal VOR der aktuel¬
len Zeile eingefügt, gilt also auch schon für die Zeile, in der die
Schreibmarke steht,

b) Es ist kein Textbereich markiert. Die Schreibmarke befindet sich
irgendwo in der Zeile (auch ganz am Ende). Dann wird das
Textlineal NACH der Zeile eingefügt, in der die Schreibmarke
steht. Nur die nachfolgenden Zeilen werden also nach den An¬
weisungen des neuen Lineals formatiert,

c) Ein Textbereich ist markiert. Hier werden gleich zwei Lineale
eingefügt: Eins vor dem markierten Text und eins danach mit
den alten Werten. Durch Änderung des ersten neuen Lineals
können Sie also die Formatierung des Textblocks beeinflussen.

I

@

o

5.6

5.6.3.14 Textlineal löschen

Das angewählte Textlineal wird aus dem Text entfernt, es gelten
die Formatierungsanweisungen des davorstehenden Lineals. Das
erste Lineal einer Textflußkette können Sie nicht löschen.
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Befehlsgruppe Makros5.6.4.1

●Blockanfang markieren
●Blockende markieren
●Makro definieren
●Makro ändern
●Makros laden

●Makros speichern

A B C

Kapitelu&«r
^8 
* 3 L a u t e s t o E i n
* 4 Z e i l e V K a p u

K a p i t e l n u n n e r
A 4 K a p i t e l - T e x t .
A ? K a p i t e l u n t e r .
A B K a p i t e l S
A 4 L a u ^ t e x t

A Q G a r a I t a l
S t i l

Textmakros bieten Ihnen die Möglichkeit, Textteile, -lineale, -Stile
oder Kombinationen daraus über EINEN Tastendruck aufzurufen.
Die Anwendungsmöglichkeiten wollen wir im folgenden nur kurz
anreißen;

Die einfachste Möglichkeit sind sogenannte Floskeltasten, die bei
Betätigung nicht nur einen Buchstaben, sondern ganze Worte,
Sätze oder sogar komplette Kapitel erzeugen. Das Paradebeispiel ist
die immer wieder am Ende eines Briefes benutzte Formel „mit
freundlichen Grüßen ...“. Diese können Sie sogar mit Stilelementen
gestalten und mit Textlinealen exakt positionieren.

Für die öfter wiederkehrende Erstellung von Tabellen sind in
Makros abgespeicherte Textlineale sinnvoll, da Sie damit ein ein¬
heitliches Tabellenbild erhalten. Damit stehen nämlich die gesetz¬
ten Tabulatoren immer an derselben Stelle

Mit den im Textstil-Modul (siebe Kapitel 5.7) beschriebenen
Möglichkeiten haben Sie die Möglichkeit, das Erscheinungsbild des
Textes zu beeinflussen. Mit den Textmakros können Sie die Stilän¬
derungen über die Tastatur ausführen, anstatt die verschiedenen
Icons im Textstil-Modul mit der Maus anklicken zu müssen.

Das Wort Makro kommt aus dem Griechischen und bedeutet als
Vorsilbe soviel wie „groß*" oder „lang“. Als Substantiv ist es auch im
Duden nicht verzeichnet, das grammatikalische Geschlecht ist da¬
her nicht ganz klar. Ohne uns große Gedanken zu machen, ob es
nun der, die oder das Makro heißt, wollen wir in diesem Handbuch
von der neutralen Form sprechen, wir sagen also „das Makro“.

Ö

'rKküi j m
L4E
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o

o
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Sie können ein Makro aufrufen, indem Sie entweder die zuge¬
ordnete Taste drücken oder in der Makroliste auf den Namen des
Makros klicken. Je nachdem, was das Makro enthält, und ob Sie ei¬
nen Text angewählt haben, werden unterschiedliche Aktionen aus¬
geführt:

Das Makro enthält Text

Falls kein Text angewählt ist, wird der Text des Makros an der Po¬
sition der Schreibmarke eingefügt. Ansonsten wird der markierte
Text gelöscht, statt dessen wird der Tfext des Makros an derselben
Stelle eingefügt.

Das Makro enthält ein Textlineal

Wenn kein Textstück angewählt ist, wird das im Makro gespei¬
cherte Textlineal an der Position der Schreibmarke in den Text ein¬
gefügt. Ist ein Textblock markiert, so werden zwei Lineale einge¬
fügt: Das im Makro gespeicherte vor den Text, das vorher benutzte
Lineal danach.

O
S
o

o

X

5.6
Das Makro enthält Stilelemente

Es gilt das gleiche wie bei Makros, die Lineale enthalten.
Im Befehlsfeld haben auch bei Verwendung der kleinen Schrift nur
24 Makros Platz. Calamus kann natürlich mehr verwalten. Um die
anderen anzuzeigen, müssen Sie in der Liste blättern. Dazu dient
der Rollbalken am linken Rand der Liste.
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5.6.4.2 Blockanfang markieren

Dieses und das nächste Icon haben die gleiche Funktion wie das
Markieren eines Textstücks durch Überstreichen mit der Schreib¬
marke Sie können hier aber auch mehr als eine Seite markieren.

Um den Anfang des Textblocks zu kennzeichnen, bewegen Sie die
Schreibmarke an die gewünschte Position, und klicken Sie dann
auf das Icon für „Blockanfang markieren“.

1 =

= 3 V

5.6.4.3 Blockende markieren

Das G^enstück zur Markierung des Blockanfangs: Wird dieses
Icon angeklickt, so wird der Text ab dem markierten Blockanfang
bis zur momentanen Position der Schreibmarke markiert. Er er¬

scheint dann angewählt, genau so, als hätten Sie ihn mit der Maus
überstrichen.

X

C D

©

5.6.4.4 Makros laden

Beim Anklicken dieses Icons erscheint das Datei-Auswahlformular

und Sie können eine Makroliste von Diskette oder Festplatte laden.
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5.6.4.5 Makro definieren

Dieser Befehl dient dazu, einen Text als Makro zu speichern.
Diesen Text können Sie entweder schon vor dem Anklicken des
Icons im aktuellen Textrahmen mit der Schreibmarke markieren

oder erst später eingeben. Nach einem Klick auf das Icon dieses
Befehls erhalten Sie folgendes Formular:

li MAKRO DEFIHIEREH
fl 1ternate ~~1li Zehnerb 1ockC o n t r o l

Shlft l inksll Shift rechts l l

WJK F4 irS IF6 IF7 IF8 IF9lFlB
flckl I Hlp IUnd 1

IRetlPell l l n s l o I C l r l
[Ht ] O

rfäbl O

I
I E d i t i e r e n IMakronane! H&aciline.32pt

HSt i l übe rnehnen
GLineale Übernehnen
OText übernehnen

5.6
OK flBBRÜCH

Im oberen Teil können Sie zunächst eingeben, über welche Ta¬
stenkombination das Makro aufgerufen werden soll. Dazu stehen
Ihnen vier Umschalttasten zur Verfügung, wobei die linke und die
rechte [Shift]-Taste unterschieden werden. Außerdem können Sie
bei den Zahlen und Rechenzeichen angeben, ob die Tasten der
normalen Tastatur oder die des Zehnerblocks das Makro auslösen
sollen.

I C o n t r o l I I fl l t e r n a t e I I Z e h n e r b l o c k I
I S h i f t l i n k s G l S h i f t r e c h t s l
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Fl IF2 IF3 nF4 >F5 IF6 II F7 II F8 IF9 IFIBI
H l p I U n d I

I R e t l l P e l l l i n s I I o l I C l F I

I « I I 0 I I » [ fl i i t l

[ n a [ f fl

Darunter sehen Sie den Eingabebereich für die eigentlich auslö¬
sende Taste 25 Felder stehen zur Verfügung. In das normalerweise
angewählte können Sie selbst eine Taste eintragen. Die Tasten, die
kein direktes Zeichen auslösen, erreichen Sie durch Anklicken der
anderen Felder. Dabei bedeutet „Bck“ wieder [Backspace], „Ret“
steht für [Return], die [Help]-Taste ist mit „Hlp“ abgekürzt, „Del“
ist die [Delete]-Taste, „Ins“ ist die Abkürzung für [Insert], und
„Ent“ soll die [Enter]-Taste repräsentieren. Die 90 insgesamt mögli¬
chen Tasten ergeben mit l6 Kombinationen der Tasten [Control],
[Alternate], [Shift links] und [Shift rechts] insgesamt 1440 mögliche
Makros. Einige davon sind allerdings schon durch die speziellen
Tastenbelegungen (siehe Befehlsgruppe „Werkzeuge“) benutzt und
stehen dadurch nicht mehr zur Verfügung.

o

S

@

I E d i t i e r e n IHakronäne! Headline.32pt

■Stil übernehnen
QLineale Übernehnen
QText übernehnen

Im unteren Teil des Formulars können Sie dann den Namen des

Makros eingeben. Außerdem sehen Sie drei Felder „Stil überneh¬
men“, „Lineale übernehmen“ und „Text übernehmen“, mit denen
Sie Calamus mitteilen, welche Elemente des markierten oder
eingegebenen Textes Sie in dem Makro speichern möchten. Klicken
Sie einfach in die Felder vor den entsprechenden Bezeichnungen,
um die Elemente ein- und auszuschalten.

Zusätzlich können Sie mit einem Klick auf das Feld „Editieren“
den angewählten Text noch bearbeiten oder neu eingeben. Mit
dem im Anhang (siehe Kapitel 6.1) beschriebenen externen Text¬
editor-Modul können Sie den Text beliebig ändern.
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Ein Klick auf „OK“ oder Druck auf (Return] beendet die Eingabe
ins Formular und übernimmt das entsprechende Makro in die Li¬
ste. Falls Sie allerdings die Tastenkombination oder den Namen des
Makros schon verwendet haben, macht Calamus Sie darauf auf¬
merksam, und Sie haben Gelegenheit, andere Werte einzugeben.

5.6.4.6 Makro ändern

Makros lassen sich auf drei Arten ändern:

Makro löschen

Die einfachste Möglichkeit: Klicken Sie auf das Icon für „Makro än¬
dern“, dann auf den Namen des zu löschenden Makros in der Ma¬
kroliste. Sie erhalten dann das weiter unten abgebildete Formular,
in dem Sie einfach auf das Feld „löschen“ klicken.

■5)

o

o

Namen oder Taste des Makros ändern

Um den Namen oder die Aufriiftaste eines Makros zu ändern, ge¬
hen Sie zunächst genauso vor wie beim Löschen: Klicken Sie auf
das Icon für „Makro ändern“, und wählen Sie dann das zu än¬
dernde Makro in der Liste an. Im unten abgebildeten Formular än¬
dern Sie dann die gewünschten Felder und klicken dann auf „OK“
oder drücken [Return].

Inhalt des Makros ändern

Dazu gehen Sie ähnlich vor wie beim Definieren eines Makros: Sie
können entweder schon vorher einen Textblock anwählen, der
den neuen Inhalt des Makros darstellen soll oder einen bestehen¬
den Inhalt mit dem Texteditor ändern.

Klicken Sie dann auf das Icon für „Makro ändern“ und schließlich
auf den Namen des zu ändernden Makros in der Liste. Dann sehen

Sie das folgende Formular:
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I I IMßKRO »HDERH
M i
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fllternate ~iil Zehnerblock IC o n t r o l

i| Shift links~1l Shift rechts
FjJ F2 lai F4 rTsTFriEFOTB II nam

[Bein I HlP II Und I
rRenoiri n ü m o i c i r i

M ]
Tibi

^ 0 I »

I E d i t i e r e n IHakronane; Headline-28pt
■Stil Ubernehnen
■Lineale Ubernehnen
nText Ubernehnen

H e u e r I n h a l t

■ . i r - v r im r i m i i M i
y. .

C D

Hier können Sie zunächst wie bei der Definition eines Makros Ta¬

ste, Umschalttaste, Namen und übernommene Elemente eingeben,
wobei allerdings die Werte des alten Makros schon vorgegeben
sind. Die Elemente eines markierten Textblocks werden allerdings
nur dann übernommen, wenn das Feld „Neuer Inhalt“ angeklickt
ist, ansonsten ändern sich lediglich der Name und die Aufruftaste
auf die neu eingegebenen Werte. Natürlich können Sie den Inhalt
des Makros auch wieder mit dem Texteditor ändern. Klicken Sie

dazu ganz einfach auf das Feld „Editieren“.

O

©

5.6

5.6.4.7 Makros speichern

Das Gegenstück zu „Makros laden“: Ihre Makroliste wird unter dem
Namen abgespeichert, den Sie im Dateiauswahlformular eingeben.
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Das vierte Modul: Die Textgestaltung
Während das Textmodul hauptsächlich zur Eingabe, zum Än¬

dern und Formatieren Ihrer Texte dient, können Sie mit dem Text¬
stil-Modul das Erscheinungsbild einzelner Buchstaben oder ganzer
Worte, Absätze, Rahmen oder Textflußketten ändern. Durch die Er¬
zeugung der Zeichen im Computer (und nicht im Drucker, wie das
bei Postscript-Geräten der Fall ist) bietet Ihnen Calamus hier Mög¬
lichkeiten wie kaum ein anderes Desktop-Publishing-Programm.
Die Auswahl der Zeichensätze ist fast unbegrenzt, jedes Zeichen
kann bis zu 999 99 mm (je nach Basiseinheit, siehe Seiten-Modul,
Befehl „Maßeinheiten einstellen“) hoch sein, ohne daß störende
Ecken und Kanten auftreten. Neben den normalen Effekten wie

unterstrichen, Kontur und Schattenwurf können Sie in Calamus
Zeichen schmaler machen oder auseinanderziehen und um einen

beliebigen Winkel schr̂ stellen. Für den Tabellensatz können Sie
die Proportionalschrift ausschalten und selbst die Schreibrichtung
von rechts nach links ist für Calamus kein Problem. Zeichen- und

Wortabstände sind natürlich variabel, genauso wie Farbe und Füll¬
muster des Textes, des Unterstrichs, der Umrandungslinie und des
Schattens. Die Textstile können Sie in einer Liste ablegen und je¬
derzeit auf Mausklick abrufen.

Mb

o

o

Arbeiten im Textst i l-Modul

Das Arbeiten im Textstil-Modul gestaltet sich genauso wie die
Arbeit im Textmodul. Sie können zwar auch im Textstil-Modul

zwischen dem Text- und dem Lineal-Bearbeitungsmodus wechseln,
um Lineale zu bearbeiten müssen Sie allerdings das Textmodul an¬
wählen. Die wichtigste Funktion im Textstil-Modul ist sicherlich
das Anwählen von Textteilen. Dazu können Sie entweder mit ge¬
drückter linker Maustaste die Schreibmarke über den anzuwählen¬

den Text bewegen (siehe auch Textmodul, Kapitel 5.6) oder Sie
markieren mit den Funktionen „Blockanfang“ und „Blockende“ in
der Befehlsgruppe „Stilliste“ den Anfang und das Ende des ge¬
wünschten Bereichs. Damit kommen Sie dann auch über mehr als

1
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eine Seite hinaus. Die dritte Methode schließlich ist der Punkt „Al¬
les selektieren“ aus dem Pull-Down-Menü „Optionen“, der den ge¬
samten Text der aktuellen Tfextflußkette anwählt.

Im Gegensatz zur Calamus-Version 1.09 arbeitet die aktuelle Ver¬
sion dabei grundsätzlich über die Stillista Konkret heißt das: Jeder
im Dokument verwendete Textstil ist in dieser Stil-Liste enthalten.

Der Vorteil für Sie: entscheiden Sie sich später, alle roten Stellen im
Text doch grün zu drucken, genügt eine einzige Änderung in der
Stil-Liste Das langwierige und mühsame Heraussuchen und Än¬
dern jeder einzelnen Textstelle bleibt Ihnen erspart.

Damit ist jedoch auch eine Änderung in der Bedienung verbun¬
den: Beim Ändern eines Textstiles wird jetzt gefragt, ob der neue
Textstil in die Liste aufgenommen werden soll. Bitte machen Sie
sich daher auch als Anwender von Calamus 1.09 mit der neuen
Bedienung vertraut.

©
o

§

Textstil umgestalten

In sechs der acht Befehlsgruppen des Textstil-Moduls finden Sie
dieses und das nachfolgend beschriebene Icon am unteren Rand
des Befehlsfeldes. Damit können Sie geänderte Stileinstellungen in
den angewählten Text und die Stil-Liste übernehmen. Falls Sie
beim Anklicken dieses Icons keinen Text angewählt haben, fragt
Calamus, ob die gesamte Textflußkette umgestaltet werden soll.
Änderungen am Textstil wirken sich nicht aus, bevor dieses Icon
angeklickt wurde Der Befehl gilt übrigens nicht nur für die gerade
angezeigte Befehlsgruppe Sie können durchaus in der Befehls¬
gruppe „Zeichensatz“ einen anderen Zeichensatz auswählen, dann
in der Befehlsgruppe „Zeichengröße“ eine kleine Schrifthöhe ange¬
ben und dann dort auf das Icon für „Textstil umgestalten“ klicken.
Im Text werden dann beide Änderungen gleichzeitig durchgeführt.

E b t

a
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Textstil umgestalten

ln sechs der acht Befehlsgruppen des Thxtstil-Moduls finden Sie
dieses und das nachfolgend beschriebene Icon am unteren Rand des
Befehlsfeldes. Sie können damit geänderte Stileinstellungen in den
Text und eventuell auch in die Stilliste übernehmen. Falls beim An¬

klicken dieses Icons kein Text angewählt ist, fragt Calamus, ob die ge¬
samte Textflußkette umgestaltet werden soll. Änderungen an den
Textstil-Einstellungen wirken sich nicht aus, bevor dieses Icon an¬
geklickt wird. Der Befehl gilt übrigens nicht nur für die gerade ange¬
zeigte Befehlsgruppe Sie können durchaus in der Befehlsgruppe „Zei¬
chensatz“ einen anderen Zeichensatz auswählen, dann in der Be¬
fehlsgruppe „Zeichengröße“ eine kleine Schrifthöhe angeben und
dann dort auf das Icon für „Textstil umgestalten“ klicken. Im Text
werden dann beide Änderungen gleichzeitig durchgeführt.

Falls Sie im Formular „Diverse Einstellungen“ {siehe Seite 24) das
Feld „Liste“ bei „Textstil umgestalten“ angeklickt haben, wird der
geänderte Textstil automatisch mit in die Stilliste aufgenommen -
natürlich nur, wenn er nicht schon dort steht. Sie sehen dann das
folgende Formular:

Hb t

< 3

O

[TixmiyiNSTELyŷ
P S t i l n m c : s m O R R D

Zetchensatz; ITC Garanonil Light Cen.
Z 8 . B 6 B P t

Keroing: ITebellensaü I
E r ö B e : K e a e l V e r s a l

Enüsa i Ästhet ik&
F a r b e f U r : S t r U h s t i i r k e f U r :

U n t e r s t r i c h !
K o n t u r :

Text! SCHHRRZ
U n t e r s t r i c h ; S C H H H R Z

K o n t u r : S C H U t n z
S c h a t t e n ! 4 Q X . S C H M f fi Z

o.sse pt
I B . S B K

A b s t a n d f U r :
U o r t e :

B u c h s t a b e n :
U n t e r s t r i c h !

Unt. Überhang:
S c h a t t e n h ö r . :
S c h a t t e n v e r . :

- fl . s a o p t
- e . s a a p t

STakDÄROH o r n a l
28pt aHKÄttaHD ROr

7pt FUSSHOTEH
IBpt SEITENZAHLEN
14pt TITELZEILE

Bpt LAUFTEXT

l i n d e r l l n e o

StüQllfiEEfl B.5B0 pt
18 .038 X
10 .033 XS u b « c r i p t

S u p v r i
0

1 H E U I I I ä TI F a k t o r ! 3 5 . 8 B B x | | t i n t e r s t r . v o r n I

r e c h t s » l i n k s I
Cmpresstd

ILbSCHEN lir ABBRUCHI H i n k e l ! 1 2 . 0 0

Die Bedienung dieses Formulars ist auf Seite 25 beschrieben. Cala¬
mus macht datei einen sinnvollen Vorschlag für den Namen des
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neuen Textstils. Mit dem „Abbruch“-Feld in der rechten unteren Fxke

des Formulars können Sie die gesamte „Umgestalten“-Funktion auch
abbrechen.

TIP: Zuviele verschiedene Textstile in einem Dokument wirken

unruhig. Ein guter Anhaltspunkt ist die Länge der Liste: Sobald Sie
darin blättern müssen, sollten Sie Ihr Dokument nochmal überarbei¬
ten und überflüssige Textstile löschen.

Falls der neue Stil bereits mehrfach in der Liste vorhanden ist, er¬
scheint eine Auswahl der entspratenden Stile Hier können Sie sich
aussuchen, welcher davon dem angewählten Text zugeordnet wer¬
den soll. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie
zunächst gleichlautende Textstile für Überschrift, Text und Fußnoten
eines Dokuments verwenden möchten, aber auch offen bleiben wol¬
len für spätere Änderungen. Definieren Sie dazu zunächst einen Text¬
stil, kopieren Sie diesen zweimal (siehe unten, Funktion „Stil hinzu¬
fügen“) und ändern den Namen entsprechend. Nun müssen Sie nur
darauf achten, den entsprechenden Textteilen den richtigen Stil zuzu¬
weisen. Durch eine Änderung des Stils in der Liste können Sie dann
wieder sämtliche Überschriften, Haupttexte oder Fußnoten auf ein¬
mal umgestalten.

ä b t

0

o

o

Textstil abfragen

Diese Funktion überträgt die Stilmerkmale des ersten Buchsta¬
bens des angewählten Textes in die Eingabefelder des Textstil-Mo¬
duls. Falls der Stil in der Stilliste vorhanden ist, wird er zusätzlich
dort angewählt. Diese Daten können Sie dann ändern, mit einem
Klick auf das Icon für „Tfextstil umgestalten“ erscheint der Text
dann im neuen Gewand.

4
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Befehlsgruppe Zeichensatzauswahl5.7.1.1

Funktionen:

SGara
n t S fl R fl fl O N O

ijÜBtU Uffll C0H0.IT
C a r a m » n n i O H :USia. BOOK COHD.

GaSrauSond
CtSwnond

●Zeichensatzauswahl

●Text umgestalten
●Textstil abfragen
●Zeichensätze laden

HiumM T u n i v i U K

C « K » M S O

M T M R m U T C

M 4 J C M C K N .Ikriinn

In dieser Befehlsgruppe werden neun der geladenen Zeichen¬
sätze (siehe unten) mit Namen und in der entsprechenden Schrift
angezeigt. Mit dem Rollbalken am linken Rand der Liste können
Sie in dieser blättern. Aus den angezeigten können Sie den Zei¬
chensatz auswählen, in dem Ihr Text gesetzt werden soll.

K A H J Z - O O[QRIIEIIS

5
I
i
o

/ Ä S
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Zeichensätze laden5.7.1.2

Nach dem Anklicken dieses Icons erscheint das im Kapitel 5.1,
Bedienung der Standardelemente beschriebene Objektauswahl-
Formular:

e l v
Ulr?

ZEICHEHSBTZE LUDEN

ITC Garanond Light Cond. „
ITC Garanond Light Cd.It.
I T C G a r a n o n d B o o k C o n d .
C G T r i u n v i r a t e C o n d e n s e d
Zapf Dingbats 108
G a r a n o n d
G a r a n o n d k u r s i v
CG Triunvirate Bold Cond.
KOHJI-DO CORNERS 1

0 LÖSCHEN

OLLE LÖSCHEN

LODEN

ERSETZEN ©

O
O

OUSGONG
ö

Hier können Sie wählen, welche Zeichensätze Calamus für die
Bearbeitung eines Dokuments im Speicher halten soll. Bitte beach¬
ten Sie hier die unter dem Menüpunkt „Dokument laden“ des „Da-
tei“-Menüs diskutierten Lizenzbestimmungen für die Zeichensätze.
Beim Laden eines Dokuments werden die benötigten Zeichensätze
automatisch geladen, sofern sie sich nicht schon im Speicher be¬
finden.

LÖSCHEN

Falls Sie einen Zeichensatz löschen möchten, wählen Sie diesen
an und klicken dann auf das Feld „Löschen“. Es erscheint nun die

Meldung „Bitte Ersatzfont wählen“, die Sie mit einem Klick auf
„OK“ oder der [Retum]-Taste bestätigen. Fahlen Sie nun aus der
Zeichensatzübersicht einen Ersatz für den zu löschenden Zeichen-

6
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salz aus (falls Sie dabei den zu löschenden nehmen, wird die Ope¬
ration abgebrochen). Bitte beachten Sie, daß sich beim Ersetzen ei¬
nes Zeichensatzes die Textformatierung ändern kann.

ALLE LÖSCHEH

Schließlich können Sie auch alle Zeichensätze bis auf einen lö¬

schen. Wählen Sie dazu den Zeichensatz an, der erhalten bleiben
soll, und klicken Sie dann auf das Feld „Alle löschen“. Auch dabei
wird sich normalerweise die Textformatierung ändern, da jetzt im
gesamten Dokument nur noch dieser eine Zeichensatz verwendet
wird.

X

I
©
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Befehlsgruppe Zeichengröße5.7.2.1

Funktionen:

i e . e a i z . b 8 ●Größenauswahl

●Größeneingabe
●Kegelhöhe
●Versa lhöhe

●Designerhöhe
●Tfextstil umgestalten
●Textstil abfragen
●Zeichengröße in Auswahlfeld übernehmen

16,OB 2B.BB
24.B6 Z8.BB

32.BB 36.BB
42 .5B 55 .43
72.BB 123,BB

141 ZB.BBBpt

@

In dieser Befehlsgruppe können Sie die Größe des Textes bestim¬
men. Neben 14 voigegebenen (aber änderbaren) Zeichengrößen
können Sie die gewünschte Größe auch selbst in Schritten von
1/100 Punkten oder mm vorgeben. Weiterhin können Sie angeben,
wie die Zeichengröße überhaupt gemessen werden soll.

O

14 Felder zur Auswahl einer Zeichengröße5.7.2.2

Die hier angezeigten Zeichengrößen können Sie mit einem Klick
in das entsprechende Feld in das Eingabefeld „Zeichengröße“ über¬
n e h m e n .

1B.8B 12.BB
16.BB 2B.BB
2 4 . B 8 2 8 . 6 8
3 2 . 6 B 3 6 . B 6

4 2 . 5 B 5 5 . 4 3
72.B6 123.B8

8
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Eingabefeld Zeichengröße5.7.2.3

Die hier angezeigte Zeichenhöhe wird beim Anklicken des Icons
für „Text umgestalten“ als neue Größe übernommen. Die dahinter¬
stehende Einheit ist die, die Sie im Seiten-Modul unter „Fontmaße“
eingestellt haben. Von wo bis wo wird die Größe eines Buchsta¬
bens aber gemessen? Das wird durch die nächsten drei Icons be¬
s t i m m t .

Ä 28.ee pt::rf.

5.7.2.4 Kegelhöhe

Diese und die nächsten beiden Funktionen bestimmen, wie die
Höhe eines Zeichens gemessen wird. Von den drei Icons kann im¬
mer nur eines angewählt sein.

Die Kegelhöhe entspricht der Höhe einer kompletten Zeile Es
handelt sich dabei um die Höhe der früher verwendeten Bleiiet-

tern, die auch noch Platz für die Unterlängen lassen mußten. Wur¬
den diese Bleilettern ohne Zwischenraum aneinandergelegt, so
entsprach die Kegelhöhe genau dem Zeilenabstand.

F

I
o

o

@

Versalhöhe5.7 .2 .5

Die Versalhöhe ist die Größe einer Versalie, also eines Großbuch¬
stabens im Text. Ein Buchstabe, der in 12 Punkt Versalhöhe ge¬
druckt wird, ist also größer als ein in 12 Punkt Kegelhöhe gedruck¬
ter Buchstabe

5.7.2.6 Designerhöhe

Die Designerhöhe ist im Zeichensatz festgelegt und von Zeichen¬
satz zu Zeichensatz verschieden.

9
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JZeichengröße in Auswahlfeld übernehmen7

Hiermit können Sie eine eingegebene Zeichengröße in eines der
Auswahlfelder übernehmen. Klicken Sie dazu zunächst auf das zu¬

ständige Icon, dann auf das gewünschte Auswahlfeld.

@

o

i
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Befehlsgruppe Effekte5.7.3.1

Funktionen:lAj

^Nornal
“ U n d e r l i n e d
_ M a f D a a

' ' S u p e r s c r i p «

● N o r m a l

●unters t r ichen
● K o n t u r
●schat t ie r t

●hochgestellt
●tiefgestellt
●schmal /b re i t

●schräggestellt
●Verzerrungsfaktor
●Winkel für Schrägstellung
●Proportionalschrift an/aus
●Ästehtik an/aus
●Tabellensatz an/aus

●Textstil umgesialten
●Textstil abfragen
●Schreibrichtung von rechts nach links

Subscript

_Conpressed
□S k & t e ä

75.BOB X

\js 12.BO*
A W X 2 . 2

@

Mit dieser Befehlsgruppe können Sie die oben aufgezählten Ef¬
fekte im Text erzeugen. Die Funktionsvielfalt ist hauptsächlich
durch das von Calamus benutzte Prinzip der Vektorzeichensätze
möglich. Neben den sieben Spezialeffekten können Sie auch die
Proportionalschrifl und die Unlerschneidung einstellen. Außerdem
finden Sie hier einen Befehl zur Änderung der Schreibrichtung
von rechts nach links.

11
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Effekte5.7 .3 .2

Durch einen Klick auf das quadratische Feld vor dem Namen
des gewünschten Effekts können Sie diesen an- oder ausschalten.
Zwei Ausnahmen gibt es allerdings von dieser Regel: „Normal“
schaltet alle anderen Effekte aus und „Superscript“ (Hochstellen)
und „Subscript“ {Tiefsteilen) lösen sich gegenseitig aus.

^Korna l Normalschri f t

Ein Klick auf das Feld vor dem Text „Normal“ schaltet alle Sonder¬
effekte aus. Die Kreuze in den anderen Feldern verschwinden.

□Underlined unterstr ichen

Der angewählte Text wird nach der Umgestaltung unterstrichen
dargestellt, ln der Befehlsgruppe „Unterstreichen“ können Sie alle
Parameter des Unterstrichs einstellen und ändern.

@
o

n

K o n t u r

Bei aktiver Funktion „Kontur“ wird eine Begrenzungslinie ge¬
zeichnet, die den Buchstaben umschließt. Alle Parameter der
Konturlinie lassen sich in der Befehlsgruppe „Kontur“ einstellen
und ändern.

□Swöööwli schatt iert

Bei aktiver Funktion „schattiert“ wird der Buchstabe mit einem

Schatten dargestellt. Alle Parameter des Schattens lassen sich in
der Befehlsgruppe „Schatteneinstellung“ einstellen und verändern.

□ S u p e r s c r i p t Hoch- und tiefgestellt
Hoch- und tiefgestellter Text ist nur halb so groß wie eigentlich an¬
gegeben und sitzt bündig am oberen oder unteren Rand der Zeile
Diese beiden Felder lösen sich gegenseitig aus, da ein Text nicht
gleichzeitig hoch- und tiefgestellt sein kann.

□ S u b s c r i p t

12
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schmal/breit

Ist dieser Effekt angewählt, wird die Schrift um den angegebenen
Faktor in horizontaler Richtung gestreckt oder gestaucht. Dies be¬
einflußt sowohl die Zeichen wie auch die BuchsUiben- und
Wortabstände.

nSk&ied schräggestellt
Schräggestellter Text ist nicht zu verwechseln mit kursivem!
Schräggestellt bedeutet nur, daß die Buchstaben schräg verschoben
werden (mathematisch spricht man von einer Scherung). Kursive
Schrift ist dagegen wesentlich geschwungener. Daher gibt es für
fast jeden Zeichensatz noch eine zusätzliche kursive Ausführung.

Den Winkel, um den ein Text schräggestellt werden soll, können
Sie im unten beschriebenen Eingabefeld eintragen.1

O

Verzerrungsfaktor5.7 .3 .3o

Um diesen Faktor wird die Schrift gestreckt oder gestaucht, falls
die Funktion „schmal/breit“ eingeschaltet ist. Faktoren größer als
100% ziehen den Text dabei auseinander, Stauchungen werden mit
Faktoren kleiner als 100% erreicht. Dabei ist allerdings zu beachten,
daß horizontale Elemente einer Schrift von dieser Verzerrung beein¬
flußt werden, vertikale dagegen nicht. Die Strichstärke wird also un¬
gleichmäßiger, was bei den Satzbelichterschriften von namhaften
Herstellern durch die manuelle Nachbearbeitung nicht der Fall ist.

25.880 Z

5.7.3.4 Winkel für Schrägstellung
.'●;d Dies ist der Winkel, um den ein schräggestellter Text geschert

wird. 10 Grad bewirken dabei eine leichte Schrägstellung nach rechts,
-10 Grad entsprechend nach links. Bitte beachten Sie auch hier, daß
die mit Calamus automatisch schräggestellten Zeichensätze den pro¬
fessionell vertriebenen meist unteriegen sind, da durch die Scherung
nicht alle Strichstärken gleichmäßig erhalten werden.

^ 2 . 8 8 “

13
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Proportionalschrift an/aus5.7.3 .5

Mit diesem Befehl können Sic den proportionalen Schriftsatz
ein- und ausschalten. Bei unproportionaler Schrift (wie auf der
Schreibmaschine) nimmt jeder Buchstabe den gleichen Raum ein;
eine Zeile mit 30 Anschlägen hat also immer die gleiche Breite, un¬
abhängig davon, welche Zeichen verwendet werden. Nur wenige
Schriften eignen sich für den unproportionalen Satz, bekannte Ver¬
treter dieser Richtung sind zum Beispiel die Schreibmaschinen¬
schriften „Courier“ und „Elite“. Diese werden dann meistens ohne¬
hin mit unproportionalem Kerning geliefert, so daß Sie hier die
Proportionaischrift auch nicht extra ausschalten müssen.

M i c h a e l P . d r ü c k t a u f d i e A V - T a s t e a m T V - G e r ä t .

Normalerweise sollte das Icon also immer aktiviert sein, anson¬
sten entsteht in den allermeisten Fällen ein unschönes Schriftbild.

Nur in Spezialfällen wie bei Programmausdrucken oder Tabellen
sollten Sie die Proportionalschrift abschalten. Da dann das Ästhe-
tik-Kerning (siehe unten) auch nicht viel Sinn macht, wird das
dafür zuständige Icon gleich mit abgeschaltet

Ästhetik an/aus

m

0
O

o

5.7.3.6

Der Abstand zwischen bestimmten Buchstaben sollte reduziert

werden, um den Eindruck von „weißen Löchern“ im Text zu ver¬
meiden. Diese Reduzierung wird als „Unterschneidung“ oder eng¬
lisch „Kerning“ bezeichnet.

Ein Beispiel sagt hier mehr als tausend Worte:

W e r
Um -insbesondere im fließenden Text -ein gleichmäßiges

Schriftbild zu erreichen, ist eine äußerst sorgfältige Einstellung der

14
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Unterschneidungen in jeder einzelnen Schrift erforderlich. In ver¬
schiedenen Schriften werden unterschiedliche Verfahren verwendet.

Beim Anwählen dieses Icons wird die Proportionalschrift
automatisch mitaktiviert.

Beispiele:

M i c h a e l P. d r ü c k t a u f d i e AV- Ta s t e a m T V- G e r ä t .

Michael P. drückt auf die AV-Taste am TV-Gerät.

Michael P. drückt auf die AV-Taste am TV-Gerät.

Tabellensatz an/aus5 . 7 . 3 . /

Mit diesem Effekt können Sie die Proportionalschrift für Zahlen
aus- und einschalten. Ausgeschaltete Proportionalschrift bedeutet
dabei eingeschalteten Tabellensatz und umgekehrt. Bei Tabellensatz
werden alle Zeichen so breit wie die breiteste im Zeichensatz vor¬
kommende Zalil. Wenn mit dem oben beschriebenen Befehl zur

Einstellung der Unterschneidung die Proportionalschrift ausgestellt
wurde, ist dieser Befehl natürlich wirkungslos: Dann werden alle
Zeichen in der Breite des großen M’s gedruckt.

Verständlicher wird der Tabellensatz anhand einer kurzen Tabel¬

le. Dieses Beispiel zeigt ganz deutlich, daß bei diesem Effekt die
Zahlen schön ordentlich untereinanderstehen, ganz ohne Zuhilfe¬
nahme der Tabulatoren.

< D

1 2 . 3O

©

3 4 4 5 6 I 9 8 72 3 51

3 4 2 8 44 4 5 62 3 7 8

123 491 3 9 4 56 8

15
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Schreibrichtung von rechts nach links5.7.3 .8

Wieder eine Spezialität von Calamus: Sie können einen ange¬
wählten Text von rechts nach links schreiben lassen. Dies hat

nichts mit Spiegeln zu tun. Es werden nur die Buchstaben von
rechts nach links aufgebaut. Mit einem Klick auf dieses Icon kön¬
nen Sie die Funktion ein- und ausschalten. Ein von rechts nach

links geschriebener Text kann durch die Unterschneidung der
Buchstaben eine andere Breite haben, als wenn er von links nach
rechts geschrieben wird:

©
o

Unterschneidung zwischen Pund . o

Keine Unterschneidung zwischen Rund .

Auch innerhalb einer Zeile können Sie die Schreibrichtung um¬
schalten.

16
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5.7.4.1 Befehlsgruppe Texteinstellungen

Funktionen:
C / %
^ C S T R A N S M R e K T
V B S C H M M t Z ●Farbe/Füllmuster

●Buchstabenabsland

●Wortabstand

●Textstil umgestalten
●Textstil abfragen

R O T

G R Ü N
I B L A U

^ C V R N
C 3 H A G E N T A

% a S L B

M S I S S
O U N K E L R O T

O U N K B L G R ü N
D U N K E L B L A U

B O X C V A N

B O X H A G E N T A
O R A U N

G R A U

H E L L B L A U
0

Aß -0,108pt
t y f f n y n Die Funktionen dieses Moduls beeinflussen das Füllmuster und

die Farbe des Textes sowie den Buchstaben- und Wortabstand.0,50Opt

I

5.7.4.2 Farbe/Fül lmuster

Mit dieser Farbe und in diesem Füllmuster wird der normal ge¬
schriebene Text angezeigt und gedruckt. Zur Auswahl beachten Sie
bitte das Kapitel 5.1, Bedienung der Standardelemente.

C / %
jn CS TRANSRARENT
V ■ B C K H A R Z

R O T

G R u N
B L A U

C V A N

M A G E N T A
G E L B
M S I S S

D U N K E L R O T

D U N K E L G R Ü N
D U N K E L B L A U

B O X C V A N
B O X M A G E N T A

B R A U N

B S O R A U
H t f h e l l o L A U

1

ö

5.7.4.3 Buchstabenabstand

Der Buchstabenabstand ist der Zwischenraum, der zwischen
den Unterschneidungsgrenzen zweier Zeichen mindestens gelassen
wird. Normalerweise werden die Zeichen ohne Lücke aneinander¬

gesetzt, für gesperrte Schrift können Sie hier jedoch einen Zwi¬
schenraum angeben.

Dabei können Sie wählen, ob Sie die im Seiten-Modul einge¬
stellte Maßeinheit für „Fontraaße“ benutzen wollen oder Ihre

17
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Eingabe in Prozent der Zeichenhöhe sein soll. Klicken Sie dazu
einfach auf die Maßeinheit hinter dem Zahlenwert, die dann von
Punkt oder mm in Prozent umspringt und umgekehrt. Dabei wird
auch gleich der Zahlenwert mit umgerechnet.

Um einen Wert einzugeben, klicken Sie einfach auf eine der
angezeigten Zahlen. Beenden Sie Ihre Eingabe dann mit [Return].

5.7.4.4 Wortabstand

8'500pt Der hier eingetragene Wert wird zusätzlich zur Breite eines nor¬
malen Leerzeichens als Wortzwischenraum eingefügt. Die Bedie¬
nung funktioniert genauso wie die Eingabe des Zeichenabstands.

O

o

18



irai-MDDÜL

Befehlsgruppe Unterstrich

Funktionen:

C / %
;^aTRAKSPAftENT
V l l s c H H m z

B R O T

M s l a u

●Farbe/Füllmuster
●D i c k e
●A b s t a n d

●Überhang
●Textstil umgestalten
●Textstil abfragen
●Unterstrich im Vordergrund

I M A G E N T A
: y : a G L O

M E I S S
D U N K E L R O T
D U N K E L G R Ü N
D U N K E L D L A U

D O K C V A N

S O X M A G E N T A
B R A U N

G R A U

H E L L B L A U

«I 10.00 nn
A| 25.000 X
A 4 . 0 0 n n

I

o

o

©
Farbe/Fül lmuster

1 3 Dies ist die Farbe und das Füllmuster, in dem der Unterstrich ge¬
zeichnet wird. Die Einstellung ist im Kapitel 5.1, „Bedienung der
Standardelemente“ ausführlich beschrieben.

C / %
^CSTRANSPARENT
V B I C H M A R Z

R O T

G R Ü N
B L A U

iCa MAGENTA
^ G B L D

H E I S S

O U N K E L R O T

d u n k e l g r ü n
D U N K E L B L A U
B O R C V A N

B O R M A G E N T A

B R A U N

G R A U

H E L L B L A Uö

Dicke

i:| 10.00 nn Die Dicke des Unterstrichs können Sie in Prozent der Zeichen¬

größe oder im eingestellten Zeichenmaß vorgeben. Um zwischen
diesen beiden Einheiten umzuschalten, klicken Sie einfach auf die
angezeigte Einheit hinter dem Zahlenwert. Dieser wird dann gleich
mit umgerechnet.

19
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Abstand

AJ 25.088 X Dieser Wert gibt an, mit welchem Abstand zur Basislinie des Zei¬
chens der Unterstrich gedruckt wird. Wie die Dicke können Sie
auch den Abstand in Prozent der Zeichenhöhe oder im eingestell¬
ten Zeichenmaß angeben. Negative Abstände drucken den Unter¬
strich oberhalb der Basislinie

Ein kleiner Trick, um invertierte Schrift (weiß auf schwarzem
Untergrund) zu erzeugen: Stellen Sie die Dicke des Unterstrichs auf
100 %, den Abstand auf -50 %, und wählen Sie als Effekte „um¬
randet“ und „unterstrichen“.

Überhang5.7.5 .5
D

C i

A Der Unterstrich kann links und rechts über ein unterstrichenes

Zeichen hinausragen. Um wieviel, das stellen Sie mit diesem Be¬
fehl ein. Die Bedienung ist völlig identisch mit den Befehlen
„Dicke“ und „Abstand“.

O.SBBpt

5.7.5.6 Unterstrich im Vordergrund

Normalerweise liegt der Unterstrich hinter dem Text. Auffallen
wird Ihnen das aber sicherlich erst dann, wenn Sie wie oben be¬
schrieben einen negativen Abstand vom Text eingestellt haben und
nicht sowohl Text als auch Unterstrich schwarz ausgefüllt sind. Sie
haben die Möglichkeit, in diesem Fall den Unterstrich vor den Text
zu legen. Damit können Sie dann auch einen konturiert oder an¬
dersfarbig dargestellten Text durchstreichen.

2 0



5.7.6.1 Befehlsgruppe Kontur

Funktionen:

O O X H « t P
x - : 1 0 X s c h M * r t
fi i s o x s c t v d ^ r z
| ( > > 3 0 X S c r M A r z
li l«40X S«hM«rz
O B O X S « h M 4 r z

' B O X S « h M * r z
7 0 X S c f m o r t

9 0 X S « h M * r i

H 9 0 X S C h M A P S

0
●Farbe/Füllmuster

●D i c k e

●Textstil umgestalten
●Textstil abfragen
●Kontur transparent

I
9 t

0

«I i.ese X
Die Befehle dieser Gruppe beeinflussen das Aussehen von kon-

turiert dargestellten Texten. Da die Bedienung absolut identisch mit
den Funktionen der Befehlsgruppe „Unterstrich“ ist, sparen wir
uns eine Wiederholung der dort ausgeführten Erläuterungen.

5.7.6.2 Kontur transparent@

Die Option „Kontur transparent“ stellt die Kontur einer Schrift
unabhängig vom Rahmen transparent dar. So ist es möglich einen
Text zu überfüllen. Die Kontur wird im Unterschied zur Schrift

nicht aus dem Hintergrund herausgestanzt.
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Befehlsgruppe Schatteneinstellung5.7.7.1

amwiaas Funkt ionen:
c / %

0
●Farbe/Füllmuster

●Schattenrichtung
I f t O T
[gron
I b l a c i

s s » C V « N

M S Z S l

l O U N K S L f t C T
(OUNKSLGRON
l O U N K S L O L A U
I M X C V A N
ISOX MAGENTA

Diese Funktionen haben Einfluß auf die Darstellung des Schat¬
tens bei schattiert dargestelltem Tfext. Es handelt sich ausnahmslos
um im Kapitel 5.1, Bedienung der Standardelemente erläuterte
Einstellungen.

G R A UĴiBHGLUlLMJ

X : l e . e e a / .
V i l e . e e o x

o n o
D D O
O P Q

@

5
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Befehlsgruppe Stilliste5.7.8.1

Funktionen:
A S T M O A f t O
V 3 * p t O M M H O N O R O T

« p T L R u m r o c T
P U C m O T S N
S g X T g N Z R H L E N ●Texts t i le

●diverse Einstellungen
●Textstil definieren
●Textstil ändern

●Stilliste laden/speichem

Sie können wie bereits beschrieben die Tfextstile eines Dokuments

in eine Stilliste aufhehmen. Calamus kann beliebig viele Tfextstile in
einem Dokument verwalten. Allerdings werden in dieser Übersicht
aus Platzgründen nur 24 davon angezeigt. Mit dem Rollbalken am
Unken Rand können Sie jedoch in der Liste blättern. ÜbersichtUche
Dokumente soUten jedoch mit maximal 24 Tfextstilen auskommen.
Um ein Tfextstück entsprechend einem so abgespeicherten Tfextstil
umzugestalten brauchen Sie nur das Tfextstück anzuwählen und auf
den entsprechenden Eintrag in der StiUiste zu kUcken. Außerdem
können Sie in der Befehlsgruppe „Stilliste“ Textblöcke markieren, die
sich über mehrere Rahmen erstrecken, und die StiUiste von Diskette
oder Festplatte laden oder darauf speichern.

0

s

ID

l >

o

S

®

Textst i le5 .7 .8 .2

r t « T Ä N O W I D
V aARAMONO ROT

I P p t t f t U P T C X T
R U p N O T

Wenn Sie im Arbeitsfenster einen Textblock markiert haben,
können Sie ihn mit einem Klick auf einen der angezeigten Tfextstile
entsprechend umgestalten. Ein Klick auf das Icon für „Text umge¬
stalten“ ist dabei nicht nötig.

E N

S B 2 T E N Z R K U E N

T Z T S L Z C Z L S

0
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Diverse Einstellungen5.7.8 .3

Mit diesem Befehl können Sie bestimmen, in welchem Gestal¬
tungsmodus Sie arbeiten möchten und ob die internen (freien)
Textstile in der Stilliste mit angezeigt werden sollen. Nach dem An¬
klicken des Icons sehen Sie folgendes Formular:

s

1DIVERSE EIHSTELLUH6EH |

I U n s i c h t b a r l

I L i s t e ~ l

I n t e r n e Te x t s t i l e S i c h t b a r

Textst i l ungesta l ten I n t e r n

I I K I r m M W i
o
o

X

Injler oberen Zeile wählen Sie aus, ob Sie im freien Textstil-Mo¬
dus (Intern) oder im Stillisten-Modus (Liste) arbeiten möchten.
Frühere Versionen von Calamus unterstützten ausschließlich den
freien Textstil-Modus, auf lange Sicht hat der Stillisten-Modus
jedoch mehr Vorteile Bitte beachten Sie dazu auch die Erläuterun¬
gen am Anfang des Kapitels.

Darunter können Sie einstellen, ob auch die internen (freien)
Textstile in der Stilliste mit angezeigt werden sollen. Damit können
Sie beide Gestaltungsmodi miteinander verbinden.

Die Felder „OK“ und „Abbruch“ funktionieren wie gewohnt.
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5.7.S.4 Textst i l definieren

Dieser Befehl dient dazu, einen neuen Textstil in die Liste aufzu¬
nehmen. Wenn Sie das Icon anklicken, sehen Sie das folgende
Mammutformular:

tehstil EiHSTEUEin

BStilnme: STRKSßRDZeictiensatz; ITC Sarwaad Light Cen.
2 8 . 8 B 9 P t

Re rn l ng ! ITahe l l ensa t z I
ü m r m a
fl s t l i E t i k

G rüde : K e a e i
Ras D i c k t e

F a r b e f ü r ; S t r i c h s t ä r k e f U r !
U n t e r s t r i c h :

K a n t u r :
Text! SCKURRZ

U n t e r s t r i c h ! S C H U R R Z
Kontur ! SCHkRRZ

Scha t ten ! 40X.SCKURRZ

B.SGU pt
la .GU y.

R b s t a n d f ü r :
H o r t e :

B u c h s t a b e n :
U n t e r s t r i c h !

Unt. Überhang:
S c h a t t e n h ö r , :
S c h a t t e n v e r . :

-O.SGU pt
-G.SGB pt

£STRNDRROI N o r n a l
IZSpt 6RRRHCH9 ROT

7pt FUSSNOTEH
IGpt SEITEHZRHLEH
Mpt TITaZEILE
Jpt_LRUnO^_
IFaktor: SS.B'bTxI
IHinke l ! IZ .BB * IF rechts »

B.SBB pt
5 l e . B B B X

18.BBB XS u b » c r i p t
8 u p « r s c r i p '

ö

vorn I | 1 ZWOtalBElG
J LCongresstd

ABBRUCH

Hier sind zunächst alle Einstellungen der sieben anderen Be¬
fehlsgruppen des Textstii-Moduls aufgeführt. Zusätzlich sehen Sie
ungefähr in der Mitte des Formulars eine Liste mit Rollbalken. Was
hier angezeigt und ausgewählt wird, können Sie mit den Kästchen
links von den Feldern „Stilname“ „Zeichensatz“ „Farbe für Text“,
„Farbe für Unterstrich“, „Farbe für Kontur“ und „Farbe für Schat¬
ten“ einstellen. Ist eines der Kästchen vor den Farbfeldem akti¬

viert, werden hier alle Farben der Farbliste angezeigt. Wenn das
Kästchen vor dem Feld „Zeichensatz“ aktiviert ist, werden in der
Liste alle Zeichensätze angezeigt; entsprechend sind bei aktiviertem
Kästchen vor „Stilname“ alle Tfextstile in der Liste aufgeführt.
Wenn Sie jedoch in diesem Fall einen Textstil aus der Liste an¬
wählen, ändern sich alle anderen Eintragungen in dem Formular
entsprechend dem angeklickten Textstil. Die Einstellungen aus den
Befehlsgruppen sind somit überschrieben und können nur durch
Verlassen des Formulars und nochmaligen Aufruf wieder angezeigt
werden.
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All diese Werte können Sie hier noch modifizieren. Elemente

aus der Liste können Sie in die aktiven Felder übernehmen, indem
Sie einfach darauf klicken.

Als Stilname wird in diesem Formular ein sinnvoller Vor¬

schlag gemacht, den Sie natürlich auch ändern können. Mit
dem „OK“-Feld können Sie den neuen Textstil dann in die Stilli¬
ste übernehmen.

Das Feld „Neu“ dient dazu, die Stilliste zu erweitern, ohne das
Formular zu verlassen. Hiermit können Sie mehrere Stilvariatio¬

nen zur Liste hinzufügen, ohne sich jedesmal durch die Befehls¬
gruppen klicken zu müssen. Analog können Sie mit dem Feld „Lö¬
schen“ einzelne Textstile aus der Liste entfernen. Zweckmäßiger¬
weise sollten Sie dazu aber das Kästchen vor „Stilname“ an¬
wählen, damit in der Liste die vorhandenen Textstile angezeigt
werden. Übrigens werden sämtliche Änderungen an der Stilliste,
auch die mit „Neu“ und „Löschen“ durchgeführten, mit dem „Ab-
bruch“-Feld rückgängig gemacht.

Wenn Sie im Formular „Diverse Einstellungen“ (siehe oben) an¬
gewählt haben, daß auch die internen Textstile in der Liste ange¬
zeigt werden sollen, können Sie mit dem „Neu“-Feld auch einen
internen Stil permanent in die Stilliste au&iehmen. Klicken Sie
dazu einfach auf den Stil.

@
O

C 3

i

Textsti l ändern5.7 .8 .5

Mit diesem Befehl können Sie ebenfalls die Stilliste bearbeiten.

Klicken Sie dazu zunächst auf das Icon, dann auf den Stil, der
geändert werden soll. Sie sehen dann wieder das oben beschrie¬
bene Formular mit den bekannten Eintragungen. Angezeigt wer¬
den wieder alle Einstellungen aus den Befehlsgruppen, die Bedie¬
nung erfolgt analog zum Befehl „Textstil ändern“.

M
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5.7.S.6 Stilliste laden/speichern

Mit diesen Icons können Sie die gerade aktive Stilliste auf Dis¬
kette/Festplatte abspeichern oder zur aktuellen Liste hinzuladen.
Nach dem Anklicken eines der Icons sehen Sie das normale Datei¬

auswahl-Formular (siehe Kapitel 5.1, Bedienung der Standardele¬
mente). Hier können Sie nun den Namen der Stilliste angeben. Ca-
lamus-Stillisten besitzen den Dateityp „CSL“. Bitte beachten Sie, daß
beim Zuladen einer Stilliste Textstile gleichen Namens auftreten
können, ln diesem Fall wird das in Kapitel 5.1, Bedienung der
Standardelemente beschriebene Formular „Objekte gleichen Na¬
mens vorhanden“ angezeigt.

C 9

©
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Kreuz und quer: Das Linien-Modul
Linien stellen die einfachsten, aber vielleicht wichtigsten grafi¬

schen Elemente eines Dokuments dar. Sie unterteilen Tabellen in

Zeilen und Spalten, trennen Überschriften vom Tbxt und struktu¬
rieren Ihr Layout, ln Pfeilform heben Sie wichtige Textpassagen
unübersehbar hervor. Stellen Sie sich diese Seite einmal ohne Li¬
nien vor: Uninteressant wäre untertrieben. Linien sind daher wie

kein anderes Gestaltungselement Objekt Ihrer Kreativität.
Calamus bietet Ihnen daher mit den Linienrahmen Gelegenheit,

dieser Kreativität freien Lauf zu lassen. Linienrahmen enthalten im

Gegensatz zu Text-, Rastergrafik- oder Vektorgrafikrahmen ihren In¬
halt gleich beim Aufziehen. Der Import entfällt, da der Rahmen ja
nichts anderes als eine Linie enthalten kann.

Mit dem Linien-Modul haben Sie die Möglichkeit, das Erschei¬
nungsbild dieser Linie zu beeinflussen. Dies betrifft Richtung, Form,
Farbe, Dicke, Strichart und den Schatten der Linie sowie deren Ausse¬
hen an den Enden. Drei Befehlsgruppen hat das Linien-Modul: eine
für die Form der Linie, eine für die Einstellung von Füllmuster, Farbe,
Dicke, Linienart und Endpunkten sowie eine weitere Befehlsgruppe
für die Einstellung des Schattenwurfs.

Beim Anklicken eines Linienrahmens werden die Gestaltungs¬
merkmale dieses Rahmens in die Befehlsgruppen des Linien-Moduls
übernommen. Um das Aussehen dieses Linienrahmens zu ändern,
klicken Sie einfach auf die dafür vorgesehenen Icons. Nach jedem
Klick wird die Linie mit den neuen Merkmalen sofort neugezeichnet.

Falls gerade kein Linienrahmen angewählt ist, bewirkt eine Än¬
derung der Linienparameter, daß ein neu aufgezogener Linienrah¬
men diese Merkmale erhält.

V "
\

M

5

O

o
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L i n i e n f o r m5.8.1.1

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Linie in einem Linienrahmen
zu zeichnen. Calamus unterstützt 18 davon. Die ersten vier Reihen

stellen Linienarten dar, die in irgendeiner Form die Höhe UND die
Breite des Rahmens ausnutzen. Dabei kann die Linie schräg, abge¬
rundet oder eckig von einer Ecke des Rahmens zur schräg ge¬
genüberliegenden laufen. Die Linie wird dabei in der Richtung des
Pfeils gezogen, das heißt, das Ende der Linie liegt an der Pfeil¬
spitze, der Anfang entsprechend schräg gegenüber. Ob (und wo)
Pfeilspitzen wirklich gezeichnet werden, können Sie unabhängig
davon in der Befehlsgruppe „Linienfarbe und -Stil“ (siehe unten)
einstellen.

Die Linienarten in den beiden unteren Reihen werden genau
waagerecht oder senkrecht gezogen. Sie können dabei vorgeben,
ob eine senkrechte Linie an den linken oder rechten Rand des Rah¬

mens gezeichnet werden soll oder ob sie zentriert in der Mitte lie¬
gen soll. Analog können Sie bei waagerechten Linien eine Lage am
oberen oder unteren Rahmenrand oder genau dazwischen vorge-

/ J J
\ U U
/ r r
\ t t

©

o

ben.

Senkrechte Linien werden immer von unten nach oben, waage¬
rechte von links nach rechts gezeichnet.

5.8
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L in ienschat ten5.8.2.1

Funktionen:
U %
^ Q t r a n s p a r c n t
VnSCHHARZ
— I B R O T ,

» G f t O N

^CVAN
S S k r o e n t r
X - : C E L B .

W E X S S

Rdunkelrot
D U N K E L G R u N .
D U N K B L O L A U .
SeX CVAN 
% W i M A G E N T A

BRAUN 
GRAU
H E L L B L A U

●Farbe/Füllmuster

●Schattenrichtung

Die Elemente dieser Befehlsgruppe beeinflussen die Darstellung
des Linienschattens und sind alle im Kapitel 5.1, Bedienung der
Standardelemente beschrieben.

ö

X ; 5 . O B n n

o n o
□ □ □
D P Q

f
o
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Linienfarbe und -Stil5.8.3.1

Funktionen:

C / %
;n C9TRANSFÄHBNT
VHsckmarz
—»ROT

I^GRÜN ....
■BLAU
I^CVRN
»MAOSNTR

●Farbe/Fülimuster
●D i c k e

●8vorgegebene Dicken
● L i n i e n a r t

●L in i enenden

MSXSS 
OUNKBtROT 
OUNKSLGRÜN 
OgNtOELOLMJ 
SOK CVRN 
BOX MAOONTR 
B R A U N
G R A U

^SfHCLLBLnU

i:| i.ea nn
Hier können Sie die Darstellung der eigentlichen Linie steuern.

Neben dem Füllmuster können Sie noch Farbe, Dicke und die Art
der Linie vorgeben. Außerdem können Sie bestimmen, wie der An¬
fang und das Ende der Linie gezeichnet werden sollen.

M l l l l l l
I : ! I !

@

D O ^ D D « C D

O

O

i
a c

Farbe/Fül imuster5.S.3.2

In dieser Farbe und mit diesem Füllmuster wird die Linie ge¬
zeichnet. Die Bedienung dieser Funktion wird im Kapitel 5.1, Be¬
dienung der Standardelemente ausführlich diskutiert.

D icke5-8.3-3

«I i.ee m Die Dicke einer Linie können Sie entweder in dem Linienmaß

eingeben, das Sie unter „Seitenformat“ eingestellt haben, oder Sie
wählen aus den vorgegebenen Dicken eüie aus. Die Eingabe funk¬
tioniert recht einfach: Klicken Sie mit dem Cursor auf eine der an¬

gezeigten Zahlen, und geben Sie dann den gewünschten Wert ein.
Vergessen Sie dabei nicht, die Eingabe mit der (Return]-Taste abzu¬
schließen, sonst wird die neue Breite nicht übernommen. Sie kön¬
nen mit dieser Funktion Linien erzeugen, die mehr als ehien Me¬
ter dick süid. Dann sehen Sie vom Rest Ihres Dokuments natürlich

nichts mehr.

5 .8
M l l l l l l
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Um eine Linienbreite aus den vorgegebenen acht Standard-Dik-
ken auszuwählen, klicken Sie auf das entsprechende Icon, das
dann eingerahmt wird.

Der ganz links stehende, punktiert gezeichnete Strich kennzeich¬
net dabei die sogenannte Haarlinie. Haarlinien sind UNABHÄNGIG
VON DER AUFLÖSUNG DES AUSGABEGERÄTES IMMER EIN RASTER¬

PIXEL dick. Wird eine Haarlinie auf einem Belichter ausgegeben,
so ist sie also bei der höchsten Auflösung noch genau 1/100 mm
dick und natürlich nach einer VervielMtigung nicht mehr zu
erkennen.

5.8.3.4 L in iena r t

Mit diesen acht Icons können Sie die Art der Linie bestimmen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
@

●durchgezogen
●lang gestrichelt
●lang punktiert
●strich-punktiert
●normal gestrichelt
●lang gestrichelt, kurz gestrichelt, punktiert
●kurz punktiert
●kurz gestrichelt

5.8
Die gerade verwendete Linienart wird eingerahmt angezeigt.

5
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Linienanfang und -ende5.8.3 .5

D Q ^ fl O « Anfang und Ende einer Linie können normal, abgerundet oder
in Pfeilform angezeigt werden. Die ersten drei Icons definieren da¬
bei den Anfang, die anderen drei das Ende der Linie (zu erkennen
am kleinen Pfeil in den Icons). Bitte beachten Sie, daß bei einem
Ende in runder Form immer der MITTELPUNKT des Halbkreises

genau am Eckpunkt des Rahmens liegt. Gleiches gilt bei pfeilförmi¬
gen Linienenden. Hier liegt der Mittelpunkt des Pfeildreiecks in der
Ecke oder auf der Kante des Rahmens. Solcherart gestaltete Linien
ragen also über die Begrenzungen des Rahmens hinaus. Pfeilspit¬
zen werden außerdem beim Verkleinern des Dokuments nicht un¬

ter eine bestimmte Minimalgröße verkleinert, damit sie immer
noch sichtbar bleiben. Dabei kann dann auf dem Bildschirm der

Eindruck einer größeren Spitze entstehen, was natürlich beim Aus¬
druck nicht der Fall ist.

o

< n
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Das Rasterflächen-Modul

Rasterflächen, oft unterschätzt, sind mit die leistungsfähigsten
Gestaltungselemente in Calamus. Sie unterteilen und begrenzen Ihr
Dokument. Wichtige Passagen können durch Unterlegung mit Ra¬
sterflächen hervorgehoben werden. Schließlich können Raster¬
flächen in Verbindung mit Linien sogar als Elemente einer Vektor-
gnifik verwendet werden, wie das unten dargestellte Bild aus der
Anleitung des Calamus-LI2-Interfaces zeigt:

5
J

Das Rasterflächen-Modul ist in vier Befehlsgruppen aufgeteilt.
Mit einer bestimmen Sie die Form der Rasterfläche, die anderen
drei dienen zum Einsteilen von Farbe und Schraffur der Raster¬

fläche, der Umrandung und des Schattens.

5.9

1



Befehlsgruppe Rasterflächenarten5.9.1.!

Aus fünfzehn vorgegebenen Formen können Sie Ihre Raster¬
fläche auswählen. Natürlich wird der Kreis zur Ellipse verzerrt,
wenn der Rahmen nicht exakt quadratisch ist. Die Bedienung
funktioniert genauso wie bei den Linienrahmen; Die gerade aktive
Rasterflächenart wird angewählt dargestellt.

[lAiOdl

Ü O
0 0 0
0 0 0
A> '5Ür

0
O

S
o
G i

3 :

2



RIIÜIERFIIICHEII-MDDUI

Befehlsgruppe Schattenwahl5.9.2.1

Funktionen:
●Farbe/Füllmuster

●Schattenrichtung
Q̂TRflHSPnitlENT

V H S C H M A f t Z
R O T

6 R O N
B L A U

V i i C V M
B S H A G s r r r A
:v:aBL8 

MEISS 
D U N K 8 L R 0 T
O U N K fi L O R ü N
M M K S L B L M J

BOX CVRN 
B O X K M S N T A ^
BRAUN 

& 3 G R A U

In dieser Befehlsgruppe können Sie die Art des Schattenwurfs
einer Rasterfläche bestimmen.

Die Funktionen sind Standardelemente, deren Bedienung im Ka¬
pitel 5.1 ausführlich erläutert wird.

X ! 5 . 0 0 n n
Y; 5 . 0 0 n n

O D O
□ □ □
D Ü Q

I
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Befehlsgruppe Füllmuster5.9.3.I

Funktionen:
I R O O O D O( 7 %

□
0 O O X H « i p

- y - t O X S c h w a r z
^ 2 0 X S c h w a r z
I T e S O X S c h w a r z
9 I 4 0 X S c h w a r z

s o x s c h w a r z

s o x s c h w a r z

7 0 X S c h w a r z

9 0 % S c h w a r z

S O X S c h w a r z
t e o x S c h w a r z

●Farbe/Füllmuster

●Radius für abgerundete Ecken

Hier definieren Sie das Aussehen der eigentlichen Rasterfläche
Auch dieser Befehl wird im Kapitel 5.1, Bedienung der Standard¬
elemente ausführlich diskutiert.

ö

^:| S.BB nn

s
o

o
3

Radius für abgerundete Ecken5.9.3.2

5.B6 nn Mit dieser Einstellung können Sie einen festen Radius für die
abgerundeten Ecken vorgeben. Unabhängig von der Rahmengröße
sind diese dann immer gleich. Die Einstellung „0.00“ bedeutet, daß
die Radien in Abhängigkeit von der Rahmengröße von CALAMUS
berechnet werden.

4
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5.9.4.I Befehlsgruppe Umrandung

Funktionen:

c / %
n n a T l t m S M S e N T0 ●Farbe/Füllmuster

●L in iend icke
●L i n i e n a r t

R O T

B 8 L A U
»CV«N 
r a M R a S N T A

MSZSS 
O U N K B L R O T

O U N K B L O R u N
O U N K B L O C A U

S O X C V R N
n S D X M A G B N T R . .
Sbbrun
CaoRnu Die Umrandung begrenzt die Rasterfläche und den von ihr ge-

worfenenen Schatten. Sie können Linienart und Dicke der Umran¬

dung einstellen sowie noch ein Füllmuster angeben, mit dem die
Umrandung der Rasterfläche gezeichnet wird. Für die Umrandung
des Schattens wird auch das Füllmuster des Schattens verwendet.

Die Funktionen „Füllmuster“ und „Farbe“ werden im Kapitel 5.1,
Bedienung der Standardelemente diskutiert, eine genaue Be¬
schreibung der Befehle zur Einstellung der Linienart finden Sie im
Kapitel zum Linien-Modul (siebe Kapitel 5.8).

^■»HELLBLnU

Bl| l.ee nn
l l l l l l l l

! > ! i

5.9
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Das Texteditor-Modul

Haben Sie sich die Sätze über das Text-Modul und die Eingabe
im Layoutfenster durchgelesen, werden Sie feststellen, daß sich
größere Mengen Text nur schlecht damit erfassen lassen. Weiter¬
gehende Textbearbeitungsfunktionen setzen nämlich einen extrem
schnellen Bildschirmaufbau voraus, der im Text-Modul prinzipiell
sehr schwierig ist. Das Tfexteditor-Modul bietet Ihnen innerhalb
Calamus die Möglichkeit, schon bei der Eingabe Lineale, Formatie¬
rungsart und Satzinformationen festzulegen, ohne den Text jedes¬
mal neu formatieren zu müssen. Nach Ankiicken des entsprechen¬
den Icons in der Kopfzeile wechselt Calamus in das aus drei Be¬
fehlsgruppen bestehende Texteditor-Modul. Klicken Sie im Text-Mo¬
dul die Schreibmaschine an, springt zwar das Editorfenster auf, die
Befehlsgruppen des Tfexteditor-Moduls erreichen Sie jedoch nur
über die Kopfzeile.

C D

Q
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6.1.1.1 Befehlsgruppe Texteditor-Befehle

●Suche/ersetze Text/Stil
●erneut suchen/ersetzen

●Text in Texteditor-Modul übernehmen
●Steuerzeichen/Parameter einstellen
●Text in Rahmen übernehmen

●Manuelles Kerning
●Textlineal einstellen
●Textstil einstellen

●letzte Operation rückgängig
●gesamten Text löschen

ösl

e
Tastenbelegung im Texteditor-Modul o

Das Texteditor-Modul bietet Ihnen eine Fülle von komfortablen

Funktionen über die Cursortasten, damit Sie sich schnell in Ihrem
Text bewegen können. Betätigen Sie eine der Tasten alleine, springt
der Textcursor, der als blinkender Block angezeigt wird, ein Zei¬
chen oder eine Zeile weiter in die entsprechende Richtung. Die
(Control]-Taste in Verbindung mit [Pfeil hoch] und [Pfeil runter] be¬
wegt den Textcursor eine komplette Bildschirmseite nach oben
oder nach unten. Ein Druck auf [Control] [Pfeil rechts] oder [Con¬
trol] [Pfeil links] bewirkt, daß der Cursor an den nächsten oder
letzten Wortanfang gesetzt wird.

[Pfeil links] und [Pfeil rechts] in Verbindung mit der [Shift]-Taste
ermöglichen es Ihnen, schnell an den Anfang oder das Ende der
Zeile zu springen, in der sich der Cursor befindet. Wird bei ge¬
drückter [Shift]-Taste [Pfeil hoch] oder [Pfeil runter] betätigt, dann
bewegt sich der Textcursor in die oberste oder unterste Zeile des
Bildschirmfensters.6.1

2



FXTtfllTflK-Mflflyi

[Delete] und [Backspace) löschen wie gewohnt das Zeichen, auf
dem der Cursor steht, beziehungsweise das davor. In Verbindung
mit der [ControI]-Taste löscht [Delete] die komplette aktuelle Text¬
zeile, [Control] und [Backspace] löschen alle Zeichen vom Anfang
des aktuellen Wortes bis zur Cursorposition.

Mit der [Insert]-Taste können Sie zwischen dem Einfügemodus
und dem Überschreibmodus umschalten. Welche der beiden Be¬
triebsarten aktiv ist, wird in der zweiten Zeile des Textedi¬
tor-Fensters angezeigt. Wenn Sie die [lnsert]-Taste bei gedrückter
[Control]-Taste betätigen, dann wird eine Leerzeile in den Text
eingefügt.

Ein Druck auf die Taste [ClrHome[ befördert Sie ohne Umwege
zum Anfang Ihres Textes, umgekehrt kommen Sie mit [Control]
und [ClrHome] genauso schnell an das Ende.

Um lange Texte schnell durchzublättern, können Sie die Roll¬
funktion verwenden. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste an

eine beliebige Position innerhalb des Tbxtfensters, und halten Sie
die Taste gedrückt. Zeigen Sie dann (mit gedrückter Maustaste) auf
den oberen oder unteren Rand des Fensters. Der Text rast vor Ih¬

ren Augen nach oben oder unten. Lassen Sie die Maustaste los,
oder ziehen Sie die Maus ins Fenster zurück, und schon hört der
Spuk auf.

C 9

O
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6.1.1.2 Suche/ersetze Text/Stil

Mit dieser sehr vielseitigen Funktion können Sie einzelne Text¬
teile oder auch Textstile suchen und auch durch andere ersetzen.

Sogar Kombinationen wie „Suche diesen Text in diesem Stil und
ersetzen ihn durch diesen Text“ sind möglich. Nach dem Anklik-
ken des Icons sehen Sie das folgende, recht aufwendige Formular;

S t i l a n d / o i l e r Te x t S u c h e n / E r s e t z e n

S t i l S u c h e n :
S t i l E r s e t z e n : i t l l n w e

l a l t t
Ineu.

Te x t S u c h e n :
Te x t E r s e t z e n : @

o

hit Jeher (».711 llanerlere Sro8-/Klelnschreihuna]
o

<71
3

Richtung: [öJD e r s e t z e n i e i n n a l i t M t i i t M J a e s a n T I

Rbbruch OK

Zunächst zum Suchen und Ersetzen von Textstilen. Um einen

Textstil zu suchen, wählen Sie das Feld „Stil suchen“ an. Welcher
Textstil gesucht wird, erscheint im Feld rechts daneben. Wenn ein
anderer Textstil gesucht werden soll, klicken Sie einfach auf die¬
ses Feld, und Sie sehen eine Liste aller vorhandenen Textstile, aus
der Sie sich den zu suchenden auswählen können. Soll dieser

Textstil durch einen anderen ersetzt werden, muß auch das Feld
„Stil ersetzen“ angewählt sein. Entsprechend wird daneben der
Textstil eingetr̂ en, der den gefundenen ersetzen soll.

Die Textsuche verläuft ähnlich, hier haben Sie aber noch mehr
Möglichkeiten. Zum einen können Sie einstellen, daß die üblichen
„Jokerzeichen“, das und das „?“ auch hier diese Funktion er¬
füllen. Wenn das entsprechende Feld angewählt ist, findet Cala¬
mus beim Suchtext „Malier“ zum Beispiel die Worte „Müller“,
„Möller“ und auch „Mueller“. Wird stattdessen „M?ller“ eingege¬
ben, fällt das Wort „Mueller“ heraus, denn das Fragezeichen steht

6.1
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immer nur für genau einen Buchstaben. Genauere Informationen
zu den Jokerzeichen finden Sie im Handbuch Ihres Computers.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Groß- und Kleinschrei¬
bung zu ignorieren. Wenn das dafür zuständige Feid „Ja" an¬
geklickt ist, findet das Texteditor-Modul auch großgeschriebene
Worte am Satzanfang.

In die darüberliegenden Eingabefelder tragen Sie den zu suchen¬
den Text ein und den Text, der stattdessen eingesetzt werden soll.

Der untere Bereich dieses Formuiars giit sowohl für Texte als
auch für Textstile. Mit den beiden Pfeilfeldern bestimmen Sie die

Suchrichtung. Ist der Pfeil nach oben aktiviert, erfolgt die Suche
von der momentanen Textcursor-Position in Richtung Textanfang.
Ansonsten wird ab der aktuellen Position in Richtung des Text¬
endes gesucht. Schließlich können Sie noch einstellen, wie oft ein
Text oder ein Textstil eventuell durch einen anderen ersetzt werden

soll. „Einmal“ bricht die Ersetzungsfunktion nach dem ersten ge¬
fundenen Suchbegriff ab. „Rückfrage“ bewirkt, daß an jeder gefun¬
denen Stelle nachgefragt wird, ob der gefundene Text oder Textstil
ersetzt werden soll. „Gesamt“ ersetzt alle ab der Cursorposition ge¬
fundenen Texte oder Textstile durch die neuen Werte

Um einen Text zu suchen, der in einem bestimmten Stil gesetzt
wird, wählen Sie einfach die Felder „Text suchen“ und „Stil su¬
chen“ gleichzeitig an. Dabei können Sie dann sowohl den Text als
auch den Stil oder sogar beide Elemente gleichzeitig durch andere
ersetzen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Steuerzeichen „Tabula¬
tor“ und Steuerzeichen „Trennung“ im Tfext zu suchen. Schalten
Sie dazu das Feld „Mit Joker“ ein. Wenn Sie nun im Suchtext die
Zeichenfolge „\t“ eingeben, wird dies als Tabulatorzeichen interpre¬
tiert. Um das „Steuerzeichen Trennung“ (siehe Kapitel 5.6, Tasteti-
belegungen) zu suchen, geben Sie bitte „\-“ ein. Das Zeichen „\“
(ein umgekehrter Schr̂ strich) erreichen Sie (auf deutschen Tasta¬
turen) über die Tastenkombination [Shift]-i-[Alt]-i-[Ü].

C 9
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6.1.1.3 Erneut suchen/ersetzen

Mit diesem Befehl können Sie die letzte Operation „Suchen/Er¬
setzen“ nochmal ausführen, ohne erst wieder das Formular aus-
fullen zu müssen. Ein Klick auf das Icon wirkt so, als hätten Sie
das vorherige Icon angewählt und im Formular auf „OK“ geklickt.

6.1.1.4 Text in Texteditor-Modul übernehmen

Dies ist der Einstieg in das Texteditor-Modul. Damit öffnen Sie ein
Bildschirmfenster und können dann den Tfext der aktuellen Textfluß¬
kette bearbeiten. Mit „aktuelle Textflußkette“ sind dabei alle Rahmen

gemeint, die zu der Textflußkette des gerade angewählten Rahmens
gehören. Oder einfacher: Der gesamte Text, der im aktuellen Rahmen
und allen damit verbundenen Rahmen steht, wird in das Fenster
übernommen. Das, was Sie danach in diesem Fenster sehen, ist je¬
doch nur eine physikalische Kopie des Textes der Tbxtflußkette Ihre
Änderungen wirken sich also erst dann aus, wenn Sie den Text
wieder zurück in die Textflußkette übernehmen (siehe unten).

A B C ;

@
o

o

6.1.1.5 Steuerzeichen/Parameter einstellen

Mit diesem Befehl stellen Sie ein, wie die Steuerzeichen, die im
Tfext Vorkommen, im Tfexteditor-Modul angezeigt werden sollen. Sie
sehen ein Formular mit drei Feldern:

EBsa
□SBC

P O □

—n , ■

nzeigeSteuerze lchE
m m

I Te x t a t t r i b u t i e r t I I S a t z i n f o s l

IZeilenenden *Tabsl IKurzforn~l

IOptionale Trennung IIParaneter~16.1

I ( t b b r u c h I I O K I

6
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Ist das Feld „Steuerzeichen anzeigen“ nicht aktiv, dann werden
Steuerzeichen im Text überhaupt nicht angezeigt, und die beiden fol¬
genden Felder erscheinen in heller Schrift. Ansonsten bestimmen Sie
mit den anderen Feldern, in welcher Form die Steuerzeichen ange¬
zeigt werden sollen. Bei aktivem Feld „Kurzform“ werden die Be¬
zeichnungen der Steuerzeichen abgekürzt, ansonsten erscheinen sie
voll ausgeschrieben im Tfext. Mit dem Feld „Parameter“ können Sie
angeben, ob auch Zusatzinformationen zu bestimmten Steuerzeichen
angezeigt werden soUen. Ohne angewähltes „Parameter“-Feld er¬
scheint beim Einfügen eines neuen Tfextstils nur der Text „Stil“ oder
(m abgekürzter Form) „S“ .Wenn das Feld jedoch aktiviert ist, wird
zusätzlich der Name des Textstils mit ausgegeben. Ähnliches gilt für
Lineale, Seiten- und Kapitelnummern sowie Verweise.

6.1.1.6 Text in Rahmen übernehmenC D

O

Das Gegenstück zum Befehl „Text in Texteditor-Modul überneh¬
men“. Zunächst erscheint eine Abfrage, wie der Text in den Rah¬
men übernommen werden soll:

● A B C :
■ t

Text in Rahnen Ubernehnen

Ru f Ne l che Rr t und He ise so l l de r Tex t i n den
Rahnen Übernonnen Herden?

Rn den vorhandenen Text anhängen
Den vorhandenen Text insgesant ersetzen|Ersetzen

IRbbruch I

Sie können den alten Inhalt des Rahmens beibehalten und den

bearbeiteten Text daran anhängen oder (was wohl der Normalfall
sein dürfte) den alten Text komplett durch den überarbeiteten er¬
s e t z e n .

6.1
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Falls mehrere Rahmen durch eine Tfextflußkette verbunden sind,
wird der Text zunächst in den ersten dieser Rahmen übertragen.
Er fließt von dort weiter in alle anderen Rahmen der Kette. Wenn

Sie den Text gekürzt haben, kann es also sein, daß auf der gerade
angezeigten Seite ein ganz anderer oder sogar gar kein Text mehr
erscheint. Das liegt dann einfach daran, daß sich die Formatierung
entsprechend geändert hat.

6.1.1.7 Manuelles Kerning

Manuelles Kerning bietet Ihnen die Möglichkeit, schon im Editor
Kerning (Unterschneidung) einzustellen. Klicken Sie in dieses Sym¬
bol, erscheint ein Eingabefenster für horizontales und vertikales
Kerning. Die Richtung wird durch Anwählen der zugehörigen
Pfeile eingestellt.

AW
(5)
o

o

6.1.1.8 Textlineal einstellen

Bereits im Texteditor-Modul können Sie Lineale in den Text ein-

fügen. Die Auswirkungen dieser Lineale sehen Sie hier natürlich
noch nicht, aber Sie haben zumindest die Möglichkeit, die Einstel¬
lungen des Lineals per Tastatur vorzunehmen. Das Lineal wird als
Steuerzeichen in den Text eingefügt. Nach dem Anklicken des
Icons sehen Sie das folgende Formular:

n

>«r«Bfi8li tn »nJ Zel l
MstMi le ! mBBÜl-«»*

Diisrichtiragi S U
3

L i n k e r R e a d !
R e c h t e r R e a d :
E inr i i tkang l inks :
Einrückung rechts:

3.U Ul 1 Rhsütie: R.ia Pt
a.sa Ul I Zellen; 8.RS pt
i.ea Ul z Hin. spece; aasaaesa
a.ea ui z Heu. Epice; BaBaaasa

[»■ »rWR.Ug^

ü j i i i l i fl i l S E
I

6.1 31w a B w a B i m a s
OK

Das Formular gliedert sich in drei Teile: Zunächst können Sie
die Abstände zwischen den Zeilen und den Absätzen einstellen.

8
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Außerdem können Sie wie im Text-Modul angeben, ob es sich um
absolute oder relative Abstände handeltl. Genauere Informationen

dazu finden Sie in Kapitel 5.6, Text-Modul, Befeblsgruppe Li-
tieale. Weiterhin finden Sie einen Bereich, in dem Sie die Ränder
und die Formatierart definieren können. „Einrückung“ steht dabei
für den Einzug am Anfang eines jeden Absatzes. Die vier Felder
„Links“, „Rechts“, „Mitte“ und „Block“ kennen Sie auch bereits aus
dem Text-Modul, es handelt sich dabei um die vier Möglichkeiten,
einen Text zu formatieren.

Schließlich können Sie noch Tabulatoren in das Lineal einfügen.
Da im Formular immer nur ein Tabulator angezeigt werden kann,
finden Sie eine Tabulator-Nummer und zwei „Blätterpfeile“ Die Be¬
dienung erfolgt hier wie bei der Anzeige der Seitennummer. Sie
können also die Tabulatoren „durchblättem“ oder auch direkt eine
Nummer durch Klick in das entsprechende Feld eingeben. Die Posi¬
tion eines Tabulators tragen Sie in das dafür vorgesehene Feld ein.
So können Sie Tabulatoren beliebig ändern. Mit dem Feld „Neuer
Tabulator“ können Sie die Liste um einen Tabulator erweitern, des¬
sen Position Sie danach eingeben können.

In „Parameter Trennung“ können Sie die gleichen Einstellungen
machen wie in Kapitel 5.6 „Trennparameter einsteilen“

s
J
u

o

©

6.1.1.9 Textstil einstellen

Die Stilliste kennen Sie bereits aus dem Textstil-Modul. Hier kön¬
nen Sie einen soichen Textstil als Steuerzeichen in den Text einfü¬

gen. Alles, was nach diesem Steuerzeichen kommt, wird im ent¬
sprechenden Textstil gesetzt -bis zum nächsten Stil-Steuerzei¬
chen. Nach dem Anklicken dieses Icons sehen Sie die Stilliste, wie
sie bereits beim Befehi „Suche/ersetze Text/Stii“ erwähnt wurde:

B . . . n

6.1
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Stil eii^iiäen
H r . S t i l n w e

ZSkGHed 12p
3Conpressed 12p_ ^
4Qutlined 12p :
5ShadoMed 12p :
6Shaded 12p„ I

0

0

Abbruch

Suchen Sie sich hier den gewünschten neuen Textstil heraus,
und klicken Sie dann auf „OK“. Das Steuerzeichen „Stil“ oder kurz
„S“ markiert dann im Text die Stelle, ab der der neue Textstil ver¬
wendet wird.

©
O

o
B

6.1.1.10 Letzte Operation rückgängig

Wenn Sie plötzlich feststellen, daß Sie eine Aktion in Ihrem Text
besser nicht gemacht hätten, ist noch nicht alles zu spät. Sie brau¬
chen auch einen eventuell gelöschten Text nicht noch einmal ein¬
geben. Mit dem Rettungsring können Sie die unmittelbar vorherige
Aktion rückgängig machen. Den Vorteil lernen Sie bestimmt bald
schätzen, wenn Sie mit dieser Funktion die ersten Linealeinstellun¬
gen oder Textpassagen retten, die Sie womöglich irrtümlicherweise
gelöscht haben.

6.1.1.11 Gesamten Text löschen

Ein Klick auf dieses Icon befördert den gesamten Text im Text¬
editor-Modul nach einer Rückfrage ins Nirwana. Stellen Sie nach
dem Löschen fest, daß es ein Fehler war, können Sie mit dem
oben beschriebenen „Rettungsring“ immer noch alles zurückho¬
len. Allerdings nur, solange nach dem Löschen keine weitere Ein¬
gabe erfolgte und auch keine andere Funktion aufgerufen wurde

6.1
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6.1.2.1 Befehlsgruppe Steuerzeichen

●Seitennummer einfügen
●Seitennummer der Folgeseite einfügen
●Kapitelnummer einfügen
●Zeit einfügen
●Datum einfügen
●Erzwungenen Umbruch einfügen
●Verweis auf vorige Seite
●Verweis auf nächste Seite

●Ve r w e i s

●Fußnoteneintrag
●Indexeintrag
●Verweismarke setzen

●Absatz sperren
●Tastenbelegungen
●Wörterbuch

●Rechtschreibprüfung
●Trennung einstellen
●Wörterbuch speichern
●Wörterbuch laden
● T r e n n e n

mn

1

O

o

Nicht nur optisch ähnelt diese Befehlsgruppe der Befehlsgruppe
„Werkzeuge“ des Text-Moduls. Auch die Funktionen stimmen bis
auf den fehlenden Aufruf des Tfexteditor-Moduls 100 %ig damit
überein. Da auch die Bedienung identisch ist, wird hier nur eine
Tabelle angegeben, wie diese Steuerzeichen im Text erscheinen und
msonslen Kapitel 5.6, Text-Modul, Befehlsgruppe Werkzeuge
verw iesen .

6.1
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Steuer¬
z e i c h e n K u r z f o r m Langform

L i n e a l[ ü { U n c a l l
t S t i l l
[ K e r n ]
[ S e i t e 1 3
t f . S e i t e 1 3
[Kap. 13
[ Z e i t ! 1 2 ! a a U h r n i t t a g s l
[ D a t ü fl ! B l . 8 1 . 1 9 3 8 3
[Erzwungener Unbruehl
[ Te x t fl u B v o n 1 3
[ Te x t fl u B z u 1 3
[Ve rwe i s au f Se i t e3
[ F H 1 3
[ I n d e x S 3
[V-Marke VERHEISMfiRKE 13
[ L o c k S t a r t 3
[Lotk Ende3

S t i l[S3
Kern ing
Se i t ennum ie r
Kumer der folgenden Seite
Kapitelnumer
U h r z e i t
Dat im
Erzwungener Unbruch
Te x t fl u B v o n S e i t e
Te x t fl u B z u S e i t e
Verweis auf Harke
F u B n o t e n e i n t r a g
Indexeintrag
Te x t n a k r o s e t z e n
Rbsatzschutz Anfang
Absatzschutz Ende

[KE3
[SE3
[FS3
[K3
[S3
[DB3
[EU3
[TvS3
[ T z S 3
[03
1
[1X3
[*3
[Ö3
[Ö3

@

5
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6.1.3.1 Befehlsgruppe Blockoperationen

●Marke(n) setzen
●Gehe zu Marke(n)
●Gehe zu Zeile
●Zurück zur alten Position

●Gehe zum Blockanfang
●Gehe zum Blockende
●Block verschieben

●Blockanfang setzen
●Blockende setzen

●Block kopieren
●Blockoperation rückgängig machen
●Blockmarkierung löschen
●Block löschen

1 2)

3ll l
-XSE

T Q
■»äs l i
I «4

( 3

In dieser Befehlsgruppe finden Sie Funktionen, um den Textcur¬
sor schnell an bestimmte Stellen im Text bewegen zu können, so¬
wie einige Blockbefehle Gerade diese Funktionen ermöglichen
eine zügige Tfexterfassung und eine schnelle Nachbearbeitung. Text¬
blöcke kennen Sie schon vom Text-Modul: Es handelt sich dabei

um einen Ausschnitt aus dem Tfext, den Sie mit den hier beschrie¬
benen Funktionen definieren und danach beliebig verschieben, ko¬
pieren oder auch löschen können.

6.1.3.2 Marke(n) setzen

Mit dem Befehl „Marke setzen“ können Sie drei beliebige Posi¬
tionen in Ihrem Text markieren. Das können z. B. Zahlenkolon¬

nen oder Zitate sein, die Sie schnell erreichen möchten. Um eine
Marke einzustellen, bewegen Sie den Cursor an die entsprechende
Stelle im Text und klicken auf eines der drei Icons. Anspringen
können Sie diese Marke dann mit dem folgenden Befehl.

z 3l

6.1
1
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6.1.3.3 Gehe zu Marke(n)

Hiermit kommen Sie von jeder beliebigen Stelle im Text zielsi¬
cher zu der gewählten Marke zurück. Egal, wo Sie sind, ein Klick
auf eines der drei Icons läßt den Cursor sofort an die Stelle sprin¬
gen, an der Sie die entsprechende Markierung gesetzt haben.

l l
- X s i - X K r . X r a

-Jfer.

6.1.3.4 Gehe zu Zeile

Auch mit diesem Befehl können Sie den Cursor an eine belie¬

bige Stelle im Dokument bewegen. Anders als bei den Marken,
springen Sie hier jedoch zu einer bestimmten Tfextzeile Nachdem
Sie dieses Icon angeklickt haben, erscheint ein Formular, in das Sie
die Nummer der gewünschten Textzeile eintragen. Über das Ende
des Textes hinaus können Sie den Cursor natürlich nicht bewegen.

o

6.1.3.5 Zurück zur alten Position

Dieser Befehl bewirkt, daß der Cursor an die Position zurück¬
springt, von der der letzte „Gehe zu“-Befehl gegeben wurde. Damit
kommen Sie schnell wieder zurück an die ursprüngliche Position,
ohne erst Marken setzen oder sich die Zeilennummer merken zu
müssen.

X
LT

6.1.3.6 Zum Blockanfang -zum Blockende

Wenn Sie mit den unten beschriebenen Befehlen einen Text¬

block markiert haben, können Sie mit diesen beiden Befehlen den
Cursor an den Anfang oder das Ende dieses Textblockes bewegen.

I .111

6.1
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6.1.3.7 Block verschieben

Um ein Textstück von einer Stelle im Text an eine andere zu

schieben, markieren Sie bitte zunächst einmal den entsprechenden
Textblock mit den unten beschriebenen Funktionen. Danach bewe¬

gen Sie den Cursor an die neue Stelle, die natürlich nicht inner¬
halb des Blockes liegen sollte (wo sollte der Text denn dann hin¬
verschoben werden?). Danach genügt ein Klick auf dieses Icon,
und der Textblock verschwindet an der alten und erscheint an der

neuen Position. Wenn Sie danach feststellen, daß der Block doch
lieber da geblieben wäre, wo er vorher war, klicken Sie einfach auf
den Rettungsring, und die Sache ist vergessen.

=1=-=

s o s o

6.1.3.8 Blockanfang setzen -Blockende setzenI
o

Hiermit können Sie den Anfang und das Ende eines Tfextblockes
markieren. Setzen Sie dazu den Cursor an die Stelle im Tfext, an
der der Block beginnen soll, und klicken Sie auf das erste Icon.
Danach bewegen Sie den Cursor zum Ende des Blockes und klik-
ken auf das zweite Icon. Der Block erscheint nun angewählt und
Sie können ihn mit den unten beschriebenen Funktionen (Block
verschieben, Block kopieren und Block löschen) bearbeiten. Zu¬
sätzlich können Sie einen Block auch mit der Maus markieren:

Setzen sie einfach den Cursor an den gewünschten Anfang des
Blocks, und drücken Sie die RECHTE Maustaste Mit gedrückter
Maustaste bewegen Sie dann den Textcursor an das Ende des ge¬
wünschten Textblockes. Sobald Sie die Maustaste loslassen, ist der
Block markiert.

Ein Textblock braucht sich übrigens nicht über mehrere Zeilen
zu erstrecken, wie es das Icon vielleicht suggeriert. Auch einzelne
Worte, ja sogar einzele Buchstaben können Sie als Textblöcke
markieren und beliebig verschieben, kopieren und löschen.

O
r =

m

6.1
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Wenn Sie eine Blockmarkierung wieder löschen wollen, benut¬
zen Sie am besten die dafür vorgesehene Funktion, die weiter un¬
ten beschrieben ist.

6.13.9 Block kopieren

Im Prinzip arbeitet dieser Befehl sehr ähnlich wie „Block ver¬
schieben“. Der einzige Unterschied besteht darin, daß der Tfextblock
an der alten Position stehen bleibt, danach also zweimal vorhan¬
den ist. Auch die Bedienung funktioniert analog: Nachdem Sie ei¬
nen Textblock markiert haben, gehen Sie mit dem Textcursor an
die neue Position und klicken auf dieses Icon. Der Textblock wird

kopiert und erscheint jetzt auch an dieser Stelle Auch hier funk¬
tioniert der Rettungsring: Ein Klick darauf genügt, und der neu
einkopierte Text wird wieder gelöscht.

®

< n

6.1.3.10 Blockoperation rückgängig machen

So schön und komfortabel die Blockfunktionen auch sind, so
gefährlich sind sie leider auch. Sie können sich damit nämlich in
kürzester Zeit riesige Textmengen derart verwürfeln, daß Sie nach¬
her selbst den Überblick verlieren. Für diesen Fall, aber auch,
wenn Sie feststellen, daß es vielleicht doch besser gewesen wäre,
den zuletzt markierten Textblock nicht zu löschen, wurde dieses
Icon vorgesehen. Ein Klick darauf genügt, und Calamus vergißt die
letzte Blockoperation und stellt den alten Zustand wieder her.

6.1.3.11 Markierung löschen

Mit dieser Funktion entfernen Sie die gesetzten Blockmarkierun¬
gen wieder. Der Tfext in diesem Bereich erscheint nach einem Klick
auf das Icon wieder normal.

6.1
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6.1.3.12 Block löschen

Größere Textpassagen löschen Sie am zweckmäßigsten mit die¬
sem Befehl. Markieren Sie dazu den zu löschenden Text als Block,
und klicken Sie dann auf dieses Icon. Wenn Dinen direkt darauf

einfällt, daß Sie den Text vieUeicht doch noch gebrauchen konn¬
ten, genügt ein Klick auf den Rettungsring, und der Block kommt
wieder aus dem MüUeimer hervor.

1 = ^
=-31

n

I

6.1

17



pVritf

6.1.4.1 Befehlsgruppe Textmakros

l^Kliül ●Blockanfang markieren
●Blockende markieren
●Makro definieren
●Makro ändern

●Makro laden

●Makro speichern

0

Auch diese Befehlsgruppe kennen Sie bereits aus dem Text-Mo¬
dul. Alle Befehle, die Sie hier finden, sind auch dort vorhanden
und entsprechend dokumentiert. Aus diesem Grund wird hier auf
die Wiederholung verachtet und auf Kapitel 5.6, Text-Modul, Be¬
fehlsgruppe Makros verwiesen.

ö

140 o

o

6.1
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Immer der Linie lang -das Vektorgrafik-Modul
Die grundsätzlichen Eigenschaften von Vektorgrafiken wurden

ja bereits in Kapitel 4.3, Grundsätzliches beschrieben. Mit dem
Vektorgrafik-Modul können Sie Vektorgrafikrahmen bearbeiten.
Vektorgrafiken bestehen in Calamus grundsätzlich nur aus zwei
Elementen: sogenannten „Pfaden“ und „anderen Objekten“. Die
„anderen Objekte“ können zum Beispiel eine in die Vektorgrafik
eingebaute Rastergrafik oder ähnliches sein. Objekte also, die nicht
viel mit einer Vektorgrafik zu tun haben. Aus diesem Grund kön¬
nen sie auch nicht im Vektorgrafikeditor bearbeitet werden. Pfade
hingegen setzen sich wiederum aus Linien und Bezierkurven
(sprich „Behsjehkurven“) zusammen und können beliebig erstellt
und verändert werden. Mit diesen Grundfunktionen können Sie

tatsächlich jede Art von Vektorgrafik erstellen. Calamus enthält so¬
gar Funktionen, um Vektorgrafiken von externen Programmen, die
andere Elemente enthalten, entsprechend umzurechnen. So wer¬
den Kreise und Kreisbögen zur Bearbeitung im Vektorgrafik-Modul
in Bezierkurven konvertiert.

Innerhalb eines Vektorgrafikrahmens gibt es also mehrere (Pfad-)
Objekte, die ihrerseits wieder aus einem oder mehreren Pfaden be¬
stehen. Ein Pfad setzt sich aus Linien oder Bezierkurven zusam¬

men. Dem Objekt als Ganzem sind eine Linienart und ein Füllmu¬
ster zugeordnet. Konkret heißt das, daß alle Pfade eines Objektes die
GLEICHE Linienart und das gleiche Füllmuster besitzen. Einfache
Objekte kennen Sie bereits: Es handelt sich um die Rasterflächen
aus dem Rasterflächen-Modul. Auch sie besitzen eine Umrandung
(das sind die Pfade), eine Füllfarbe, ein Füllmuster und eine Linien¬
art. All diese Rasterflächen sind sogar im Vektorgrafik-Modul noch¬
mal vorhanden und können hier beliebig verändert werden.

Soviel zu den Objekten, nun zu den Pfaden. Ein Pfad besteht
wie schon beschrieben aus mehreren Punkten, die durch Linien
oder Bezierkurven miteinander verbunden sind. Was Linien sind,
dürfte klar sein, Bezierkurven bedürfen wohl einer genaueren Er¬
läuterung. Neben dem Anfangs- und dem Endpunkt werden
Bdzierkurven noch durch zwei weitere Punkte, die sogenannten

o

I S
o

©
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„Kontrollpunkte“ beschrieben. Diese Kontrollpunkte beeinflussen
das eigentliche Aussehen der Kurve Dabei schmiegt sich die
Bezierkurve in ihren Endpunkten an die Verbindungslinie zwi¬
schen dem Endpunkt und dem Kontrollpunkt an. Die Entfernung
zwischen Kontrollpunkt und Endpunkt ist ein Maß für die „Aus¬
beulung“ der Kurve Auch hier sagen einige Beispiele wohl mehr
als viele Worte:

■ A /

+

@
o

o

Ein Pfad kann nun aus mehreren aneinandergefügten Linien
oder Bezierkurven bestehen. Dadurch eî eben sich entweder ge¬
schlossene oder offene Pfade Das sieht dann so aus:

■ e+

Der Anfangspunkt jedes Pfades wird als ausgefülltes Quadrat
dargestellt, alle weiteren Punkte als leere Kästchen. Kontrollpunkte
von Bezierkurven erscheinen als kleine Kreuze. Wenn ein Objekt

2
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aus mehreren Pfaden zusammengesetzt ist, brauchen Sie so nur
die ausgefüllten Punkte zu zählen und wissen, wieviele Pfade zu
dem Objekt gehören.

Ein Objekt als Ganzes besitzt eine Füllfarbe, ein Füllmuster und
eine Linienform und -färbe, genauso wie im Rasterflächen-Modul
(stehe Kapitel 5.9, Rasterflächen-Modul). Wichtig dabei ist, daß
für das gesamte Objekt die gleiche Farbe, das gleiche Muster und
die gleichen Linienattribute gelten. Sollen also mehrere Füllmuster,
Farben oder Linienarten eingesetzt werden, so müssen Sie mehrere
Objekte anlegen.

Daraus ergäbe sich eigentlich, daß es nicht möglich wäre, Ob¬
jekte mit „Löchern“ zu konstruieren. Normalerweise werden sol¬
che Objekte dadurch erzeugt, daß ein weiß ausgefüllter Pfad über
einen solchen mit anderem Füllmuster gelegt wird. Da Objekte
aber nur ein gemeinsames Füllmuster für alle Pfade haben, wären
„Löcher“ darin also unmöglich. Dieses scheinbare Dilemma wird
dadurch gelöst, daß die Laufrichtung des Pfades entscheidenden
Einfluß auf das Ausfüllen hat. Es gilt nämlich folgende Grundregel:
Bereiche, die im Inneren von zwei GEGENLÄUFIGEN Pfaden liegen,
werden NICHT ausgefüllt. Zunächst mag das wieder etwas kompli¬
ziert klingen, anhand einer Grafik wird der Sachverhalt aber
schnell klar:

< 9

e
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6.2.1.1 Arbeiten im Vektor-Modul

^Das Vektor-Modul besteht aus den folgenden Befehlsgruppen:

●Objektbearbeitung
●Objekte
●Pfadbearbeitung
●Farbe/Füllmuster

●Umrandung

Die Aufgaben der einzelnen Befehlsgruppen wurden oben schon
kurz angedeutet. Generell gestaltet sich die Arbeit im Vektor-Modul
ähnlich wie im Text- oder Textstil-Modul. Das heißt, Sie können ei¬
nen Vektoî rafikrahmen anwählen, indem Sie ganz einfach hin¬
einklicken. In diesem Rahmen können Sie dann Objekte erzeugen
und diese bearbeiten. Dazu benutzen Sie die Befehlsgruppen „Ob¬
jektbearbeitung“, „Farbe/Füllmuster“ und „Umrandung“. Die Pfade,
aus denen ein Objekt besteht, können Sie mit der Befehlsgruppe
„Pfadbearbeitung“ verändern.

@
O

o
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6.2.2.1 Befehlsgruppe Objektbearbeitung

Die Befehlsgruppe „Objektbearbeitung“ umfaßt die nachfolgen¬
den Befehle:

●Anzeige Pfadobjekt/anderes Objekt
●Rahmen auf Objekte verkleinern
●Objekte zusammenfügen
●diverse Einstellungen
●Objekte verzerren
●Objekte drehen
●Objekte proportional vergrößern/verkleinem
●Objekt erzeugen
●Objekte anwählen
●Objekte kopieren
●Objekte in den Hintergrund
●Objekte in den Vordeî rund
●Objekte löschen

C i

L„î

i

@

Objekte werden im Vektor-Modul ähnlich behandelt wie Rah¬
men im Rahmen-Modul. Jedes Objekt besitzt dazu einen eigenen
„Objektrahmen“, einen rechteckigen Bereich also, in dem alle Pfade
liegen, aus denen das Objekt besteht. Diesen Objektrahmen kön¬
nen Sie in der Befehlsgruppe Objektbearbeitung anwählen. Mit den
anderen Funktionen können Sie dann einzelne oder auch mehrere

Objekte verändern. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, neue
Objekte zu erzeugen.

5
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6.2.2.2 Anzeige Pfadobjekt/anderes Objekt

Diese beiden Icons informieren Sie über die Art des gerade ange¬
wählten Objekts. Während Sie Pfadobjekte beliebig bearbeiten kön¬
nen, haben Sie bei den anderen Objekten nur die Möglichkeiten
vergrößern, verkleinern und verschieben. Solche „anderen Ob¬
jekte“ können zum Beispiel dann entstehen, wenn Sie Daten aus
anderen Programmen importieren, die im Vektor-Modul keine di¬
rekte Entsprechung haben. Anwählen können Sie diese Icons
nicht, Sie dienen lediglich zu Ihrer Information.

6.2.2.3 Rahmen auf Objekte verkleinern

Mit dieser Funktion wird der Vektoigrafikrahmen so weit ver¬
kleinert, daß er gerade alle in ihm enthaltenen Objekte umschließt.
Nützlich ist das zum Beispiel, wenn Sie viele Objekte aus einer
Vektorgrafik gelöscht haben. Ein Klick auf das Icon genügt, und es
wird kein Platz mehr verschwendet.

I

6.2.2.4 Objekte zusammenfugen

Dieser Befehl faßt alle angewählten Objekte zu einem zusam¬
men. Wählen Sie dazu einfach die gewünschten Objekte an (siehe
unten, Befehl „Objekte anwählen“), und klicken Sie dann auf die¬
ses Icon. Bitte beachten Sie dabei, daß das neue Gesamtobjekt nur
noch ein Füllmuster hat, nämlich das des Objektes, das von den
angewählten zuerst gezeichnet wird. Normalerweise ist das jenes,
das am weitesten unten liegt.

6
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6.2.2.5 Diverse Einstellungen

Hier können Sie einige Einstellungen für die Arbeit im Vek¬
tor-Modul vornehmen. Nachdem Sie das Icon angeklickt haben,
sehen Sie folgendes Formular;

m

DIVERSE EINSTELLUNGEN

f PFRD-FRRBEKOORDINRTEN BEZOGEN RUF !
SCHMfiRZ 0

]SEITEN-BEGINN lOT
GRÜNRflHMEH-BEGINH
BLRU
CYRNUERRUNDEN !
iRGENTR

[ RLLEN PUNKTEN GELB
4EISS
DUNKELROT
DUNKELGRÜN
DUNKELBLRU
5BX CYRN

NEUEN PUNKTEN5

KONTROLLPUNKTE BEUEGEN

IVERRUNDUNG BEIBEHRLTEN~I
o

@
0■

RBBRUCHOK
. ü

Mit den ersten beiden Feldern bestimmen Sie, ob die Koordina-
ten-Anzeige für Objekte sich auf den Beginn der Seite oder den Be¬
ginn des aktuellen Vektorgrafikrahmens beziehen soll. Im ersten
Fall („Seiten-Beginn“) liegt der Koordinaten-Nullpunkt in der obe¬
ren linken Ecke oder bei einer linken Seite in der oberen rechten

Ecke des Blattes. Wenn das Feld „Rahmen-Beginn“ angewählt ist,
liegt der Nullpunkt jedoch in der oberen linken Ecke des gerade
aktiven Vektorgrafikrahmens.

Die folgenden Felder betreffen die Befehlsgruppe „Pfadbearbei¬
tung“, die im nächsten Kapitel beschrieben ist. Zunächst legen Sie
fest, ob beim Befehl „Pfad schließen/verrunden“ alle oder nur die
neuen B&ierkurven abgerundet werden sollen. Neue Bezierkurven
sind solche, die noch als Gerade erscheinen, weil die Kontroll¬
punkte noch in der Mitte zwischen den beiden Endpunkten liegen.

7
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Eine genauere Beschreibung dazu finden Sie bei der Dokumenta¬
tion des entsprechenden Befehls.

Auch das Feld „Verrundung beibehalten“ gehört zur Befehls¬
gruppe „Pfadbearbeitung“. Die Tangenten einer Bezierkurve sind
die Verbindungslinien von einem Pfadpunkt zum entsprechenden
Kontrollpunkt. An diese Tangenten schmiegt sich die Kurve in den
Endpunkten an. Bei abgerundeten Pfaden verlaufen die Tangenten
in beiden Richtungen eines Pfadpunktes in einer Flucht, das heißt,
die Kurve hat in diesem Punkt keinen Knick und wirkt kontinuier¬

lich. Wenn dieses Feld angewählt ist, bleibt diese Kontinuität auch
beim Verschieben eines Kontrollpunktes erhalten. Der entspre¬
chende Kontrollpunkt auf der anderen Seite des Pfadpunktes wird
also automatisch mitverschoben. Auch dazu ein Beispiel: @

O

o

o

Schließlich können Sie noch wählen, in welcher Farbe die Pfade
in der Befehlsgruppe „Pfadbearbeitung“ angezeigt werden. Im
rechten Teil des Formulars sehen Sie dazu die komplette Farbliste,
aus der Sie sich Ihren Lieblingston heraussuchen können.

6 .22 .6 Objekte verzerren

Ein Menüpunkt, um Objekte auf ganz besondere Art zu bearbei¬
ten: Sie können das angewählte Objekt (oder falls mehrere ange¬
wählt sind auch alle) damit verzerren. Klicken Sie dazu erst einmal
das Icon an. Falls bei diesem Klick auf das Icon mehrere Objekte

c::
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angewählt waren, werden diese gruppiert. Das bedeutet, es wird
ein gemeinsamer Rahmen um die Objekte gezogen, im Gegensatz
zur Funktion „Objekte zusammenfassen“ (siehe oben) bleiben die
Objekte aber einzeln gespeichert. Der Gruppenrahmen verschwin¬
det auch selbständig wieder, wenn später ein beliebiges anderes
Objekt angeklickt wird. Auf jeden Fall ist nach dem Anklicken des
Icons nur noch ein angewählter Objektrahmen vorhanden. Je
nachdem, auf welchen der acht Begrenzungspunkte dieses Rah¬
mens Sie jetzt klicken, werden zwei verschiedene Funktionen aus¬
geführt:

1. Wenn Sie auf einen der Eckpunkte klicken, können Sie diesen
in Richtung eines anderen Eckpunktes verschieben. Dieser andere
Eckpunkt verschiebt sich dabei um die gleiche Strecke in entgegen¬
gesetzter Richtung. Damit können Sie aus einem Rechteck ein ma¬
thematisches Trapez machen, wie die folgende Grafik zeigt:o

Q

©

2. Ein Klick auf einen der Seitenmittelpunkte ermöglicht es Ih¬
nen, die beiden Eckpunkte dieser Seite in die gleiche Richtung zu
verschieben (aber immer nur parallel zur Seite, eine Vergrößerung
des Rahmens ist nicht möglich). Damit machen Sie aus einem
Rechteck ein Parallelogramm:

9
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Um den Punkt „abzusetzen“, klicken Sie einfach noch ein zwei¬
tes Mal mit der Maus. Dann beginnt die eigentliche Verzerrung.
.Natürlich können Sie auch diese Operation mit der rechten
Maustaste abbrechen. Ansonsten werden alle Objekte, die in dem
Gruppenrahmen zusammengefaßt sind (beziehungsweise das ange¬
wählte Objekt, wenn es nur eines war), so verzerrt wie der Rah¬
men. Damit können Sie zum Beispiel eine perspektivische Wirkung
erzielen, indem Sie die Objekte oben schmaler werden lassen
(„Landstraßen-Effekt“).

Natürlich sind die Rahmen um die Objekte nach dieser Opera¬
tion immer noch Rechtecke, verändert werden nur die darin ent¬
haltenen Pfade Lassen Sie sich von dieser vielseitigen Funktion in¬
spirieren, selbst neue Effekte zu entdecken! @

i
6.2.2.7 Objekte drehen 5

Wie bereits die oben beschriebene Verzerrung ist auch die Dre¬
hung eine Operation, die ohne Qualitätsverlust nur bei Vektorgrafi¬
ken möglich ist. Sie können einen Objektrahmen beliebig drehen,
ohne irgendwelche „Treppeneffekte“ wie bei Rastergrafiken zu er¬
halten. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Icon. Wenn dabei
mehrere Objekte angewählt sind, werden diese wie auch schon
wie beim Verzerren zunächst gruppiert. Nochmal zur Erinnerung:
Das Gruppieren hat nichts mit dem Befehl „Objekte zusammenfü¬
gen“ zu tun, die Gruppierung wird beim Anklicken eines einzelnen
Objektes sofort wieder aufgehoben.

Klicken Sie dann irgendwo in das Arbeitsfenster. Dieser Klick
markiert einen Hilfspunkt für die Drehung. Wenn Sie nun den
Mauscursor um diesen Hilfspunkt bewegen, sehen Sie einen Kreis¬
bogen, der den Drehwinkel markiert. Das Drehzentrum liegt im
Mittelpunkt des Objekt- oder Gruppenrahmens. Um die Drehung
auszuführen, klicken Sie ganz einfach nochmal mit der linken
Maustaste Falls Sie es sich zwischendurch anders überlegt haben,
genügt ein Klick mit der rechten Taste, und alles ist vergessen.

0
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Objekte proportional vergrößern/verkleinern6.2.2.8

Diese Funktion kennen Sie bereits aus dem Rahmen-Modul.
Wenn dieses Icon angewählt ist, können Sie angewählte Objektrah¬
men nur noch proportional vergrößern. Konkret heißt das, Sie
können keine Proportionen mehr zerstören, ein Kreis wird also
immer ein Kreis bleiben und nie zur Ellipse werden. Wenn das
Icon angewählt ist, verschwinden die Punkte an den Seitenmittel¬
punkten der Objektrahmen, nur noch die Eckpunkte sind zu se¬
hen. Aber auch deren Funktion ist soweit eingeschränkt, daß eben
nur noch das proportionale Vergrößern möglich ist.

6.2.2.9 Objekt erzeugen

Hiermit können Sie einen neuen Objektrahmen „aufziehen“,
also ein neues Objekt erzeugen. Ein Objekt besteht wie bereits
mehrfach erwähnt aus einem oder mehreren Pfaden, die alle mit
der gleichen Füllfarbe, dem gleichen Füllmuster und der gleichen
Linienart dargestellt werden. Die Bedienung des Befehls ist nicht
weiter schwierig: Klicken Sie auf das Icon, und ziehen Sie dann
wie vom Rahmen-Modul gewohnt einen Objektrahmen auf. Je
nachdem, welches Icon in der zweiten Befehlsgruppe („Objekte“,
siehe unten) des Vektor-Moduls aktiviert ist, erscheint danach das
entsprechende Objekt (oder auch gar keins) in dem neu aufgezoge¬
nen Rahmen. Zwischen diesem und dem nächsten Icon können
Sie übrigens wie im Rahmen-Modul mit der rechten Maustaste hin-
und herwechseln.

O

o

©

6.2.2.10 Objekte anwählen

Mit dieser Funktion können Sie bereits vorhandene Objekte an¬
wählen. Die Bedienung entspricht weitgehend dem entsprechen¬
den Befehl des Rahmen-Moduls. So können Sie auch hier einzelne

Objekte mit dem normalen Mausklick anwählen. Mehrere Objekte

11
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können Sie entweder mit Mausklick bei gedrückter [Shift]-Taste
oder über das „Lasso“ (dem Klick auf einen leeren Bereich und an¬
schließendem Aufziehen eines „Rahmens“) aktivieren. Auch das
„Durchklicken“ funktioniert so wie im Rahmen-Modul. Wenn
mehrere Objekte Übereinanderliegen, können Sie diese also durch
mehrmaliges Klicken an dieselbe Stelle nacheinander anwählen.
Eine Sonderfunktion ist jedoch noch hinzugekommen: Wenn
mehrere Objekte zusammen vergrößert oder verkleinert werden
sollen, müssen sie zunächst gruppiert werden. Während das bei
den oben beschriebenen Funktionen „Objekte verzerren“ und „Ob¬
jekte drehen“ automatisch geschieht, müssen Sie zum Vergrößern
diese Gruppierung erst veranlassen. Halten Sie dazu die [Alter-
natej-Taste gedrückt, und klicken Sie dann mit der RECHTEN
Maustaste irgendwo ins Arbeitsfenster. Schon wird der bereits er¬
wähnte Gruppenrahmen aufgezogen. Auch hier der Hinweis: Es
handelt sich dabei nur um eine vorübergehende Gruppierung der
Objekte Sobald Sie ein einzelnes Objekt anklicken, wird die Gruppe
wieder automatisch aufgelöst.

©

6.2.2.11 Objekte kopieren

Um Objekte zu kopieren, wählen Sie diese bitte zunächst an
und klicken dann auf dieses Icon. Um ein Objekt mehrmals zu ko¬
pieren, können Sie im Kapitel 5.2, Pull-Doum-Metiü Optionen un¬
ter Kopierart einstellen, wie oft und wo die weiteren Kopien lie¬
gen sollen. Allerdings werden Objekte immer nur physikalisch ko¬
piert, virtuelle Kopien gibt es im Vektor-Modul nicht.

12
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6.2.2.12 Objekte in den Hintergrund
Objekte in den Vordergrund

Mit diesen Funktionen werden die angewählten Objekte hinter
beziehungsweise vor alle anderen gelegt. Sie können damit also
die Reihenfolge, in der die Objekte Übereinanderliegen beeinflus¬
sen. Falls Sie noch keine rechte Vorstellung über dieses Prinzip ha¬
ben, schauen Sie bitte im Kapitel 5.2, Rahmen-Modul entspre¬
chende Funktionen nach.

6.2.2.13 Objekte löschen

Wenn Sie eines Objektes überdrüssig geworden sind, wählen Sie
es einfach an und klicken dann auf dieses Icon. Natürlich können

Sie auch mehrere Objekte gleichzeitig löschen. In jedem Fall er¬
scheint aber noch eine Sicherheitsabfrage, die Sie nochmal zu ei¬
ner Gedenkminute auffordert. TIP: Es muß ja nicht immer Lö¬
schen sein. Wenn Sie ein Objekt aus der Seite ausschneiden und
ins Klemmbrett übernehmen (Kapitel 5.3, Klemmbrett-Modu!),
haben Sie es nachher immer noch. Natürlich ist auch irgendwann
das Klemmbrett voll, so daß Sie von Zeit zu Zeit auch dort aufräu-
men sollten.

oX

o

©
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6.2.3.1 Befehlsgruppe Objekte

●15 vordefinierte Objektarten
●Leerer Objektrahmen
●Letztes Objekt kopieren
●Objekt-Klemmbrett
●Objekt auf Objekt-Klemmbrett übernehmen

Ü O
o o o
< > o o
A > ̤ Mit den Funktionen dieser Befehlsgruppe bestimmen Sie, was in

einem neu aufgezogenen Objektrahmen erscheinen soll. In gewis¬
ser Weise entspricht diese Befehlsgruppe der ersten Befehlsgruppe
im Rasterflächen-Modul, denn genau wie dort können Sie auch
hier fünfzehn vordefinierte Objekte auswählen. Zusätzlich können
Sie noch das letzte angewählte Objekt automatisch in einen neu
aufgezogenen Rahmen kopieren und haben ein „Klemmbrett“ für
weitere Objekte Natürlich existiert auch ein Icon, um einen neu
aufgezogenen Rahmen leer zu lassen. Im Gegensatz zum Raster¬
flächen-Modul können Sie die Objekte im Vektor-Modul aber mit
den Befehlen der Befehlsgruppe „Pfadbearbeitung“ beliebig verän¬
dern. Damit können Sie zum Beispiel aus den Rechtecken mit den
nach innen geknickten Ecken ein „Stop“-Schild machen, indem Sie
einfach eine Linie an jeder Ecke wegnehmen.

. . i
@

b
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6.2.3.2 15 vordefinierte Objekte

□ Ü O
Q O O
O O O
A l > ^
V C i n

Diese 15 Objekte entsprechen denen im Rasterflächen-Modul. Ist
eines dieser Icons angewählt, wird beim Aufziehen eines Objekt¬
rahmens {siehe Befehl „Objekt erzeugen“ in der vorigen Befehls¬
gruppe) das entsprechende Objekt gleich mit in den Rahmen ko¬
piert. Füllmuster und -färbe sowie die Linienart und -färbe werden
dabei aus den dafür zuständigen Befehlsgruppen (siehe unten)
übernommen. Natürlich wird ein Kreis nur bei exakt quadrati¬
schen Objektrahmen als Kreis dargestellt; ist ein Seitenpaar des
Rahmens länger als das andere, wird der Kreis zur Ellipse Im Ge¬
gensatz zum Rasterflächen-Modul können Sie keinen Schatten für
ein Objekt angeben. Ein Schatten hat nämlich ein anderes Füllmu¬
ster usw. als das eigentliche Objekt. Das bedeutet, daß für einen
Schatten ein zweites Objekt angelegt werden muß, dem dann die
entsprechenden Eigenschaften des Schattens zugeordnet werden.
Bedienen Sie sich dazu bitte der Funktion „Objekt kopieren“ aus
der Befehlsgruppe „Objektbearbeitung“ Die neuen Objekte können
Sie dann mit den Funktionen aus der Befehlsgruppe „Pfadbearbei¬
tung“ beliebig verändern. Sie sehen also: Auch Rasterflächenrah¬
men sind für Calamus nichts anderes als Vektorgrafikobjekte

©

6.2.3.3 Leerer Objektrahmen

Wenn dieses Icon angewählt ist, bleibt ein neu aufgezogener Ob¬
jektrahmen leer. Natürlich nicht für immer, denn mit den Befehlen
aus der Befehlsgruppe „Pfadbearbeitung“ können Sie ihn nach Be¬
lieben füllen.

6.2.j.4 Letztes Objekt kopieren

F Sie können auch das zuletzt angewählte Objekt kopieren:
Wählen Sie dazu einfach dieses Icon an. Beim Aufziehen eines

neuen Rahmens wird dann das zuletzt angewählte Objekt gleich in

b
.d
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den neuen Rahmen übernommen. Dabei wird eine physikalische
Kopie des Objektes erzeugt (siebe auch Kapitel 5.2, Pull-Doum-
Menü Optionen). Wenn kein Objekt oder mehrere davon ange¬
wählt sind, bleibt der neue Rahmen einfach leer.

6.2.3.5 Objekt-Klemmbrett

Auf diesem Objekt-Klemmbrett können Sie mit dem unten be¬
schriebenen Befehl „Objekt auf Objekt-Klemmbrett übernehmen“
beliebige (einzelne) Objekte abspeichern. Wenn Sie danach dieses
Icon anwählen, wird in einen neu aufgezogenen Rahmen der In¬
halt des Klemmbretts übernommen.

@

ACHTUNG: ln diesem Objekt-Klemmbrett kann immer nur EIN
Objekt abgespeichert werden. Um mehrere Objekte zu kopieren,
benutzen Sie bitte das normale Klemmbrett (Beschreibung dazu
im Klemmbrett-Modul, Kapitel 3-0) oder die Funktion „Objekte
kopieren“ aus der Befehlsgruppe „Objektbearbeitung“.

o

o

6.2.3.6 Objekt auf Objekt-Klemmbrett übernehmen

Zusätzlich zu der Möglichkeit, das letzte angewählte Objekt in
einen neu aufgezogenen Rahmen zu übernehmen, können Sie
auch einzelne Objekte auf dem oben beschriebenen Klemmbrett
ablegen und erst später in neue Rahmen kopieren. Wählen Sie
dazu zunächst das gewünschte Objekt an, und klicken Sie dann
auf dieses Icon. Das angewählte Objekt wird damit in das Ob¬
jekt-Klemmbrett kopiert und kann nun wie oben beschrieben in
neue Objekt-Rahmen übernommen werden.

b

16



yiDRHriK-MODUl

6.2.4.1 Befehlsgruppe Pfadbearbeitung

Mit den Befehlen dieser Gruppe können Sie die Grundelemente
einer Vektorgrafik bearbeiten, die sogenannten Pfade Wie sich
diese Pfade zu Objekten zusammensetzen und woraus sie beste¬
hen, wurde ja bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel ausführ¬
lich beschrieben. Daher konzentriert sich dieses Unterkapitel haupt¬
sächlich auf die Beschreibung der einzelnen Funktionen dieser Be¬
fehlsgruppe und deren Bedienung.

\ c ?

i i\
□ X

"1̂ ●Linie anfügen
●Bezierkurve anfügen
●Punkt anwählen/verschieben
●Punkt entfernen

●Punkt setzen

●Laufrichtung eines Pfades umdrehen
●Pfad schließen/verrunden
●Umwande ln L in ie Bez ie rku rve

●Pfade zusammenfügen
●Pfad auseinanderschneiden

●Tangenten an/aus
●Pfad aus Objekt schneiden
●Pfad kopieren
●Füllmuster an/aus
●Pfad löschen

T O

@
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6.2.4.2 Linie anfügen

Mit diesem und dem nächsten Icon bestimmen Sie, ob beim Set¬
zen neuer Punkte Linien oder Bfeierkurven erzeugt werden. Die
beiden Icons lösen sich also gegenseitig aus. Wenn dieses Icon an¬
gewählt ist, werden an einen Pfad Linien angefügt.

B&ierkurve anfügen6.2.4.3

Ein Klick auf dieses Icon bewirkt, daß beim Setzen neuer Punkte
ein Pfad nicht um Linien, sondern um Bezierkurven ergänzt wird.
Die Kontrollpunkte dieser Kurven liegen allerdings zunächst in der
Mitte der Verbindungslinie der beiden Endpunkte, so daß die Kurve
erstmal auch als Linie erscheint. Durch Anklicken des nächsten

Icons können Sie die Kontrollpunkte aber beliebig verschieben.

@

o

6 . 2 A . 4 Punkt anwählen/verschieben

Um Pfad- oder Kontrollpunkte zu verschieben, muß dieses Icon
angewählt werden. Normalerweise genügt dazu ein Klick auf die
rechte Maustaste Mit der rechten Maustaste können Sie auch alle

angewählten Pfadpunkte wieder „abwählen“ Zur Anwahl eines
oder mehrerer Punkte gilt wieder das gleiche wie bei den Objek¬
ten: Ein einzelner Klick mit der linken Maustaste auf einen Punkt

wählt diesen (und nur diesen) an. Mit der [Shiftj-Taste erreichen
Sie, daß dieser Punkt zusätzlich zu bereits aktivierten angewählt
wird. Sind bereits mehrere Punkte angewählt und soll einer davon
inaktiviert werden, genügt ebenfalls ein Klick mit gedrückter
[Shiftj-Taste. Das „Lasso“ ist auch hier verfügbar, um alle Punkte in
einem größeren Bereich anzuwählen. Klicken Sie dazu einfach auf
eine Stelle, an der sich kein Punkt befindet. Zusätzliche Funktio¬
nen erreichen Sie wieder durch Kombination der RECHTEN

Maustaste mit den Tasten [Control] und [Alternatej. Mit [Con¬
trol]-!-rechte Maustaste auf einen Pfadpunkt werden alle Punkte

c c
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des entsprechenden Pfades angewähll {also auch die Kontroll¬
punkte von Bezierkurven). Ein Klick mit der rechten Maustaste bei
gedrückter [Altemate]-Taste bewirkt, daß alle Punkte des gerade be¬
arbeiteten Objektes angewählt werden. Damit können Sie einfach
ganze Pfade oder sogar vollständige Objekte verschieben. Zum Ver¬
schieben der angewählten Punkte klicken Sie einfach nochmal auf
einen angewählten Punkt. Nun folgen alle aktivierten Punkte der
Mausbewegung. Handelt es sich dabei um Kontrollpunkte von
Bezierkurven, wird die neue Kurvenform gleich mit eingezeichnet,
ln diesem Fall können Sie aber noch einen zusätzlichen Effekt er¬

reichen. Wenn Sie nämlich im Formular „Diverse Einstellungen“
das Feld „Verrundung beibehalten“ angewählt haben, wird eine
eventuelle Abrundung dieser Kurven dabei nicht zerstört, sofern
auf der anderen Seite des Pfadpunktes ebenfalls eine Bezierkurve
verläuft. Dazu wird der Kontrollpunkt der anderen Kurve so mit¬
bewegt, daß die Tangenten danach wieder in einer Flucht verlau¬
fen. Wie das genau funktioniert, steht oben bei der Beschreibung
des Befehls „Diverse Einstellungen“. Mit der linken Maustaste kön¬
nen Sie diese Verschiebung wie gewohnt beenden, ein Klick auf
die rechte Maustaste bricht den Vorgang ab, und alle Punkte landen
wieder dort, wo sie vorher waren.

I
o

©

6.2.4.5 Punkt ent fernen

Um einzelne Pfadpunkte zu entfernen, klicken Sie bitte auf die¬
ses Icon. Der Mauscursor erscheint daraufhin in Form einer Zange,
und Sie können die „eingeschlagenen“ Punkte wieder „herauszie¬
hen“ Mit einem Klick auf die rechte Maustaste können Sie wieder
zurückschalten auf den Modus „Punkt auswählen/verschieben“

Wenn Sie einen Kontrollpunkt entfernen, verschwindet auch die
zugehörige Bezierkurve

19
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6.2.4.6 Punkt setzen

Neue Pfadpunkte können Sie mit dieser Funktion erzeugen. Je
nachdem, welches der beiden Icons „Linien anfügen“ oder
„Bezierkurve anfügen“ angewählt ist, wird der neu „eingeschla¬
gene“ Punkt entweder mit einer Linie oder mit einer Bezierkurve
mit dem letzten Punkt des Pfades verbunden. Bitte beachten Sie

dabei, daß auch Bezierkurven zunächst als Linien erscheinen, weil
die Kontrollpunkte beide genau in der Mitte zwischen dem alten
und dem neuen Pfadpunkt liegen. Sie sehen aber die kleinen
Kreuzchen, die Sie mit dem oben beschriebenen Befehl „Punkt an¬
wählen/verschieben“ so plazieren können, daß auch wirklich eine
Kurve entsteht. Wenn dieses Icon angewählt ist, wird der aktuelle
Pfad so lange verlängert, bis die rechte Maustaste gedrückt wird.
Danach können Sie mit einem Klick auf die linke Maustaste einen

neuen Pfad erzeugen oder mit der rechten Maustaste zum Modus
„Punkt anwählenArerschieben“ wechseln.

Sie können auch Punkte zwischen zwei andere Punkte eines

Pfades einfügen. Klicken Sie dazu mit gedrückter [ShiftJ-Taste auf
einen Pfadpunkt. Zwischen diesem und dem nächsten wird damit
ein neuer Punkt gesetzt, den Sie nun wie oben beschrieben plazie¬
ren können. Auch hier behält die rechte Maustaste ihre Funktion:

Der erste Klick bricht ab, der zweite Klick wechselt zum Befehl
„Punkt anwählen/verschieben“ Um weitere Punkte vor dem ersten

Pfadpunkt einzufügen, müssen Sie zunächst die Laufrichtung des
Pfades umdrehen. Dazu dient der folgende Befehl:

I

©

O
O

6.2.4.7 Laufrichtung eines Pfades umdrehen

Pfade haben wie ebenfalls bereits oben erwähnt auch eine Lauf¬

richtung. Der Anfang eines Pfades wird als ausgefüllter schwarzer
Punkt dargestellt, alle anderen Punkte erscheinen weiß und hohl.
Diese Laufrichtung hat entscheidenden Einfluß auf die Füllfunk¬
tion, wenn sich zwei Pfade überschneiden. Lesen Sie dazu bitte

20



nochmal die Einleitung zum Vektor-Modul. Um diese Laufrichtung
zu ändern und so „Löcher“ in andere Objekte zu schneiden, klik-
ken Sie einfach auf dieses Icon. Die Reihenfolge der Punkte im
Pfad wird dann einfach umgedreht. Der alte letzte Punkt des Pfa¬
des erscheint dann also schwarz ausgefüllt und ist somit der neue
Beginn des Pfades.

TIP: Diese Funktion können Sie auch dann benutzen, wenn Sie
vor dem Anfang eines Pfades noch zusätzliche Punkte einfügen
wollen. Drehen Sie dazu einfach die Laufrichtung um, wählen Sie
den letzten Punkt des Pfades an, und setzen Sie dann neue Punkte.
Danach können Sie die Pfadrichtung wieder umdrehen und haben
dann den Pfad „vorne“ verlängert.

6.2.4.S Pfad schl ießen/verrunden3 =

I
Dieser Befehl hat gleich eine doppelte Funktion: Sie können da¬

mit Pfade sowohl schließen als auch verrunden. Geschlossene

Pfade sind solche, bei denen Anfangs- und Endpunkt an exakt der¬
selben Stelle liegen. Pfade, die Bezierkurven enthalten, können zu¬
sätzlich noch abgerundet werden. Das bedeutet, daß die Kontroll¬
punkte der Kurven automatisch so verschoben werden, daß an
den Endpunkten keine Knicke entstehen. Im Formular „Diverse
Einstellungen“ können Sie einstellen, ob nur die neuen Bezierkur¬
ven oder alle verrundet werden sollen. Neue Bezierkurven sind

solche, die noch als Linie erscheinen, weil ihre Kontrollpunkte
noch genau zwischen den beiden Endpunkten liegen. Wie die Ver-
rundung eines Pfades genau funktioniert, sehen Sie an dem fol¬
genden Bild:

a

@
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Die Bedienung der Funktion ist nicht weiter schwierig: Klicken
Sie auf das Icon und dann auf einen beliebigen Pfadpunkt. Der
komplette Pfad, zu dem dieser Punkt gehört, wird dann geschlos¬
sen und verrundet. Das Icon bleibt weiter angewählt, so daß Sie
auch noch andere Pfade schließen und verrunden können. Mit ei¬

nem Klick auf die rechte Maustaste landen Sie wie gewohnt wieder
im Modus „Punkt anwählenA^erschieben“.

6.2.4.9 Umwandeln Linie <-▶ B&ierkurve

Wenn Sie einen Pfad gezeichnet haben und sich nachher viel¬
leicht überlegen, einzelne Linien dieses Pfades vielleicht doch
„durchzubiegen“, müssen Sie diese Linien in B&ierkurven umwan¬
deln. Das gleiche geht natürlich auch umgekehrt. Zuerst müssen
Sie dazu auf das entsprechende Icon klicken, dann auf den Pfad¬
punkt, an dem die Linie oder Bdzierkurve ENDET. Wenn Linien in
B&ierkurven umgewandelt werden, werden die neuen Kurven
gleich verrundet. Um einen kompletten Linien-Pfad in Bezierkur-
ven umzuwandeln, fangen Sie am besten von hinten an, dann
werden die Kurven so verrundet, daß auch untereinander keine
Knickstellen entstehen. Auch dieses Icon bleibt angewählt, so daß
Sie mehrere Pfadstücke in einem Arbeitsgang umwandeln können.

□ X

®

O

6.2.4.10 Pfade zusammenfügen

Hiermit können Sie zwei Pfede zu einem zusammenfügen. Le¬
gen Sie dazu das Ende des einen Pfades auf den Anfang des ande¬
ren. Sie könnnen auch zwei End- oder zwei Anfangspunkte zu¬
sammenfügen, bei einem der Pfade wird dann automatisch die
Laufrichtung umgedreht.

- Q = V
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6.2.4.11 Pfad auseinanderschneiden

Dieser Befehl ist das Gegenstück zum vorangegangenen. Ist das
Icon angewählt, bewirkt jeder Klick auf einen Pfadpunkt, daß der
entsprechende Pfad an dieser Stelle in zwei Teile zerschnitten wird.
Aus verständlichen Gründen können Sie den Anfangs- und den
Endpunkt nicht einzeln aus dem Pfad herausschneiden.

6.2.4.12 Tangenten an/aus

Tangenten nennt man bei Bözierkurven die Verbindungslinien
zwischen einem Pfadpunkt und dem zugehörigen Kontrollpunkt.
Die Kurve schmiegt sich in ihren Endpunkten an diese Tangenten
an. Mit diesem Befehl können Sie diese Tangenten sichtbar ma¬
chen, was Ihnen vielleicht einen genaueren Überblick über die
Konstruktion des Pfades gibt. Bei aktiviertem Icon werden die Tan¬
genten einer Kurve mit angezeigt, ansonsten sind sie unsichtbar.

t - s +
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6.2.4.13 Pfad aus Objekt schneiden

Mit diesem Befehl können Sie Pfade komplett aus dem Objekt
herausschneiden. Diese Pfade sind danach eigenständige Objekte.
Es handelt sich dabei um das Gegenstück zur Funktion „Objekte
zusammenfassen“ aus der Befehlsgruppe „Objektbearbeitung“ Um
einen Pfad auszuschneiden, klicken Sie zunächst auf dieses Icon
und dann auf einen Punkt des gewünschten Pfades. Das Icon
bleibt danach angewählt, und Sie können weitere Pfade aus dem
Objekt herausschneiden. Mit der rechten Maustaste wechseln Sie
dann wieder zum Befehl „Punkt anwählen/verschieben“.

6.2
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6.2.4.14 Pfad kopieren

Um Pfade zu kopieren, benutzen Sie bitte diesen Befehl. Wählen
Sie dazu zunächst einen oder mehrere Pfade an, und klicken Sie
dann auf dieses Icon. Wie beim Kopieren von Objekten oder Rah¬
men erscheint dann eine Kopie des/der Pfade(s), die Sie dann ver¬
größern, verkleinern oder verschieben können. Wie Objekte, kön¬
nen Sie auch Pfade mehrfach kopieren, die entsprechenden Ein¬
stellungen im Formular „Kopierart einstellen“ gelten analog. Aller¬
dings sind keine virtuellen Kopien möglich, unabhängig von der
Einstellung werden immer physikalische Kopien erzeugt.

6.2.4.15 Füllmuster an/aus
o

G )

Um die Arbeitsgeschwindigkeit und Übersichtlichkeit zu er¬
höhen, werden Pfade während der Arbeit in dieser Befehlsgruppe
normalerweise nicht ausgefüllt angezeigt. Mit diesem Icon können
Sie das Füllmuster dennoch einschalten, um einen Eindruck vom
späteren Aussehen des Objektes zu gewinnen. Bei aktiviertem Icon
werden die Pfade ausgefüllt, ansonsten bleiben sie leer.

X

6.2.4.16 Pfad löschen

Hiermit können Sic mehrere Pfadpunkte und auch ganze Pfade
löschen. Dazu müssen diese Pfadpunkte zunächst angewählt wer¬
den. Ein Klick auf den Mülleimer löscht diese dann nach vorheri¬

ger Sicherheitsabfrage Wenn Sie einen kompletten Pfad oder gar
alle Pfade des aktuellen Objektes löschen wollen, können Sie die
entsprechenden Pfadpunkte mit [Control] oder [Alternate] in Ver¬
bindung mit der rechten Maustaste anwählen (siehe Befehl „Punkt
anwählen/verschieben“).

w
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Befehlsgruppe Farbe/Füllmuster6.2.5.1

ln dieser Befehlsgruppen stellen Sie die Farbe und das Muster
ein, mit dem Objekte ausgefüllt werden sollen. Die Bedienung ent¬
spricht ganz genau der entsprechenden Befehlsgruppe aus dem Ra-
sterflächen-Modul und ist im Kapitel 5.1, Bedienung der Stan¬
dardelemente beziehungsweise in der Dokumentation des Li-
nien-Moduls beschrieben (siebe Kapitel 5.8).
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6.2.6.1 Befehlsgruppe Umrandung

Mit dieser Befehlsgruppe können Sie alle Eigenschaften der Um¬
randung des Objektes definieren. Die Bedienung entspricht ganz
genau der entsprechenden Befehlsgruppe aus dem Rasterflächen-
Modul und ist im Kapitel 5.1, Bedienung der Standardelemente
beziehungsweise in der Dokumentation des Linien-Moduls be¬
schrieben (siehe Kapitel 5.8).
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Das Pinsel-Modul -
Rastergrafik (nicht nur) für Montagsmaler

Das Pinsel-Modul ermöglicht Ihnen die einfache Nachbearbei¬
tung von Rastergrafiken (siebe Kapitel 4.2, Begriffsbestimmun¬
gen, Raster-ZVektorgrafiken). Damit können Sie zum Beispiel ein¬
gescannte Bilder nachbearbeiten (retouchieren), Scanfehler behe¬
ben oder andere Effekte erzielen. Dabei steht Ihnen die gesamte
Farbpalette von Calamus zur Verfügung. Auch bei den Pinseln ha¬
ben Sie freie Auswahl: 19 vordefinierte und eine variable Pinsel¬
form stehen zu Ihrer Verfügung. Doch damit nicht genug: Sie ha¬
ben die Möglichkeit, die Pinselgröße stufenlos zu beeinflussen, und
das bei allen Pinselformen.

Sie rufen das Pinsel-Modul durch einen Klick auf das entspre¬
chende Icon in der Kopfzeile auf. Es unterteilt sich in zwei Befehls¬
gruppen: Wahl des Pinsels und Farb-/Muster-Einstellung. Letztere
wurde schon öfters, zum Beispiel im Kapitel 5-8, Linien-Modul,
beschrieben.
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6.3.1.1 Arbeit im Pinsel-Modul

m m Um eine Rastergrafik bearbeiten zu können, muß diese (bezie¬
hungsweise der entsprechende Rahmen) erst einmal angewählt
werden. Klicken Sie dazu einfach irgendwo in den entsprechenden
Rahmen hinein. In angewählten Rahmen können Sie dann mit
dem aktuellen Pinsel malen.

Sobald sich der Mauscursor in einem angewählten Rasterbild¬
rahmen befindet, erscheint er in der Form des aktuellen Pinsels.
Diese Pinselform können Sie in der ersten Befehlsgruppe des Mo¬
duls auswählen:

Bitte beachten Sie, daß die Zeichenoperationen bei großen Bil¬
dern (insbesondere bei Grau- oder Farbbildern) sehr lange benöti¬
gen können, da diese erst von Festplatte in den Speicher geladen
werden müssen.

©
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Vordefinierte Pinselformen6.3.1.2

Sie sehen 18 vordefinierte Pinsel, von ganz klein bis fett, in Li¬
nien-, Block- oder Kreisform. Jeder dieser Pinsel produziert einen
anderen Effekt, wie Sie unten sehen:
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Durch die Auswahl der Vergrößerung der Seite können Sie die
Größe des Pinsels beeinflussen: Da die Pinselgröße auf dem Bild¬
schirm immer dieselbe bleibt, nimmt die reale Strichstärke bei ei¬
nem verkleinerten Bild zu. Das klingt vielleicht etwas verwirrend,
doch den Effekt wollen wir anhand eines Beispiels klarmachen:
Wenn Sie auf einem Stadtplan einen Punkt mit einem Kugelschrei¬
ber machen, entspricht dieser Punkt vielleicht der Größe einer Te¬
lefonzelle. Machen Sie einen Punkt in der gleichen Größe auf einer
Deutschlandkarte, entspricht er vielleicht schon einem Haus oder
einem Fußballplatz. Auf einem Globus entspricht ein Kugelschrei¬
berpunkt mindestens einer Großstadt. Der gleiche Effekt liegt auch
dem Calamus-Pinsel-Modul zugrunde

Wichtig dabei ist, daß die Form des Pinsels ebenfalls vergrößert
und verkleinert wird. Insbesondere heißt das, daß die Kreis- und
Schräglinlen-Pinsel Kreise und schräge Linien in der Auflösung des
Bildes produzieren -und nicht nur in der BildSCHIRMauflösung.

Variable Pinselgröße

@

6.3.1.3

Zusätzlich zu den 18 vordefinierten Pinseln können Sie selbst
noch ein Rechteck beliebiger Größe als Pinsel definieren. Klicken
Sie dazu auf das entsprechende Icon, das dann angewählt darge¬
stellt wird. Sie können den „Pinsel“ dann wie einen normalen
Rahmen innerhalb des Bildrahmens aufziehen. Mit dieser Funk¬
tion können Sie zum Beispiel große Bereiche innerhalb des Raster¬
bildes löschen, indem Sie als Farbe Weiß oder Transparent wählen.

6.3.1.4 Schritt zurück (Undo)

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die letzten Zeichenoperationen
zurückzunehmen. Beim Anklicken des Icons wird das Bild in den
Zustand zurückversetzt, in dem es vor dem Anwählen des Rah¬
mens beziehungsweise vor dem Wechseln ins Zeichen-Modul war.

i
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6.3.2.1 Befehlsgruppe Zeichenfarbe

ln dieser Befehlsgruppe können Sie die Farbe einstellen, mit der
Sie im Bild zeichnen möchten. Die Bedienung ist im Kapitel 5.1,
Bedienung der Standardelemente beschrieben. Mit der Zeichen¬
farbe Weiß arbeitet der Pinsel als Radiergummi. Die Zeichenfarbe
Transparent bewirkt im Pinsel-Modul überhaupt nichts -so als
wäre keine Farbe am Pinsel.
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Punkt für Punkt -das Raster-Modul

über das grundlegende Prinzip der Rasterung wurde schon einiges
in Kapitel 4.3, Grundsätzliches, geschrieben. Das Verfahren ist
immer wieder das gleiche: Unterschiedliche Helligkeitsstufen wer¬
den in unterschiedlich große Rasterpunkte umgesetzt. Je nach Auf¬
lösung des Ausgabegerätes können Sie damit mehr oder weniger
feine Bilder wiedergeben. Mit dem hier beschriebenen Raster-Mo¬
dul können Sie einstellen, welche Raster für welche Teile Ihres Do¬
kuments benutzt werden.

Calamus geht dabei nach einem hierarchischen Prinzip vor:
Zunächst gelten für das gesamte Dokument die gleichen (voreinge¬
stellten) Raster. Handelt es sich dabei um eine Vorlage, die nur
schwarzweiß gedruckt wird, dann gibt es auch nur ein Raster. Bei
farbigen Dokumenten müssen die unterschiedlichen Auszüge in
verschiedenen Rastern gedruckt werden, um häßliche Moir6-Ef-
fekte zu vermeiden (siebe auch Kapitel 4.6, Grundsätzliches). Sie
können aber jeder Seite und sogar jedem Rahmen ein eigenes Ra¬
ster zuordnen. Seiten oder Rahmen, für die kein spezielles Raster
eingestellt ist, werden dann wieder mit den Vorgaben des ge¬
samten Dokuments gerastert.

Das Raster-Modul erzeugt alle benötigten Raster in Echtzeit, also
während des Bildaufbaus. Normalerweise geht das so schnell, daß
Sie gar nichts davon merken werden, lediglich bei größeren Rastern
kann sich die Rechenzeit bemerkbar machen (siehe unten). Auch
hier gilt wieder die Philosophie, die überall in Calamus oberste
Priorität hat: Der Anwender soll das Dokument auf dem Bild¬

schirm genau so sehen, wie es später auf dem Papier erscheinen
wird. Aufgrund der unterschiedlichen Auflösung von Bildschirm
und Ausgabegerät ist das natürlich nur bedingt möglich. Wenn Sie
jedoch die Bildschirmvergrößerung so einstellen, daß Sie der Auf¬
lösung des Druckers entspricht, sehen Sie wie gewohnt jedes Druk-
kerpixel im Maßstab 1:1 auf dem Bildschirm.
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Viele Laserdrucker und fast alle Satzbelichter sind heute in der

Lage, durch geeignete Fokussierungssysteme und gutes Trägermate¬
rial die Rasterpixel optimal zu trennen. Es passiert daher im allge¬
meinen nicht, daß diese Pixel verwischen oder zusammenwachsen.
Beim späteren Druckvoî ang ist das jedoch etwas anders: Hier wird
mit flüssiger Farbe gearbeitet, die durch ihre physikalischen Eigen¬
schaften unangenehme Nebeneffekte Hervorrufen kann: Ihre (not¬
wendige) Oberflächenspannung bewirkt nämlich, daß zwei eng ne¬
beneinander liegende Stellen miteinander verschmelzen, so wie
zwei Wassertropfen zu einem zusammenfließen, wenn der Abstand
zwischen ihnen nur klein genug wird. Außerdem bereitet es aus
den gleichen Gründen Schwierigkeiten, sehr kleine Punkte, etwa in
der Größenordnung von 1/100 mm, zu drucken. Aus diesen Grün¬
den sollten Sie die Kennlinie für Bilder stets so einstellen, daß sie
an den Rändern abflacht. Auch wenn es so aussieht, als würden
Sie damit Kontrast einbüßen: Durch die beschriebenen Effekte errei¬

chen Sie nur damit die Wiedergabe aller erfaßten Helligkeitsstufen.
Form, Winkel und Weite des Ausgaberasters können Sie mit dem

Raster-Modul einstellen. Rufen Sie dazu das Raster-Modul auf, in¬
dem Sie es im Modul-Auswahl-Formular (siehe Kapitel 53, Pull-
Dowti-Menü Datei, Punkt Externe Moäule) anwählen und dann
auf das Feld „Ausführen“ klicken. Da sich das Modul nicht in die
Kopfzeile einklinkt, ist dies die einzige Methode, es aufzurufen.
Zunächst sehen Sie dann das folgende Formular, in dem Sie einstellen
können, ob Sie die Raster des gerade angewählten Rahmens, der
angezeigten Seite oder des kompletten Dokuments ändern wollen.
Außerdem können Sie die Raster eines Rahmens oder einer Seite
auch löschen:

5
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ICalanus Raster Itodufl

I n f o r n a t i o n e n b e a r b e i t e n :

D O K U M E N T

I n f o r n a t i o n e n e n t f e r n e n ;
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Wenn mehrere oder gar kein Rahmen angewählt sind, erscheint
das Icon „Rahmen“ natürlich hell, also nicht anwählbar. Das glei¬
che gilt für die Icons zum Entfernen der Raster, falls ein Rahmen
oder die aktuelle Seite gar keine Spezialraster enthalten.

Wenn Sie auf eines der Icons zum Bearbeiten der Raster klicken,
erscheint ein neues Formular:

ICalanus Raster Hcdull

S t a n d a r d e i n s t e i l u n g .

jCuan ~
S o l l flbue ichunfi ; b b ® "R A f T V b a S N K t i . t

^^ 45.00 deg 11.56 deĝ
i.BOOl

X 9B 60.00 IpcH . 1 ZC O 0

S r ö O c ! 1 1 X 1 1 P i x e l ( X x Y )

X - O u fl S s u n g i
y-Ouflb'sung :

©
300 .000 dp i
300 .800 dp i

« ● ● A U C H

Zunächst sehen Sie in diesem Formular eine Liste der (Druck-)
Farben, für die Sie die Raster ändern können. Druckfarben sind
(normalerweise) die vier Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz sowie alle im Dokument vorkommenden Schmuckfarben.

Genauere Erläuterungen zum Farbdruck finden Sie im Kapitel 4.6,
Grundsätzliches, sowie in der Beschreibung des Farbseparati-
ons-Moduls. Während im Dokument für jede dieser Farben ein Ra¬
ster eingestellt ist, können Sie für einzelne Seiten oder Rahmen
auch nur bei einer Farbe das Raster ändern. Sie sehen dann eine

Liste aller Farben, in der Sie die gewünschten einfach anklicken.
Rechts davon sehen Sie drei Felder zur Bestimmung der Form

der Rasterpunkte. Normalerweise werden Sie immer Raster mit
kreisförmigen Punkten erzeugen. Für Spezialfälle, etwa einzelne
Bilder, können Sie aber auch auf Dreiecks- oder Quadratform um¬
schalten.

3



Mit der Punktverzerrung können Sie die Form der Rasterpunkte
noch weiter beeinflussen. Der hier eingetragene Wert kann zwi¬
schen 0und 1liegen, wobei die Kreis-, Dreiecks- oder Quadratform
nur bei einer Verzerrung von 1erreicht wird. Bei kleineren Werten
gehen die Punkte langsam in Linienform über, wie das folgende
Beispiel zeigt:

Beispiele für die Änderung des Bias:
Bias 0 0,25 0 , 5 0,75 1 , 0

Intensität

7 5 %

’●*●*●*●*● »
o

©

5 0 %
m

%

2 5 % %

Die darunterliegenden Felder bestimmen den Winkel, in dem
das Raster gedruckt werden soll, sowie die Rasterweite Die ge¬
wünschten Werte können Sie hier einfach eintragen. Der Winkel
bestimmt, um welchen Winkel das Raster gegenüber dem Doku¬
ment gedreht wird. Bei schwarzweißen Dokumenten ist der Wert,
den Sie hier eintragen, wesentlich unkritischer als bei farbigen
Druckvorlagen. Trotzdem sollten Sie auch bei monochromen Doku¬
menten das Raster nicht gerade senkrecht (0, 90, 180 oder 270

6.4

4



Grad) einstellen, denn bei diesem Winkel nimmt das menschliche
Auge die Rasterstruktur besonders gut wahr, und genau das soll ja
vermieden werden. Bei Farbvorlagen hat die Wahl der Rasterwin¬
kel aber entscheidenden Einfluß auf das spätere Aussehen: Liegen
nämlich die Raster aller Farbauszüge im selben Winkel, entstehen
die gefürchteten Moird-Effekte, die häßliche Farbflecken hervorrufen.
Der Grund dafür liegt wieder einmal nicht in der Verarbeitung im
Computer, sondern beim Druckvorgang: Das Papier verzieht sich
nämlich, wodurch die Raster gegeneinander verschoben werden.

Die Rasterweite hängt entscheidend von der Auflösung des Aus¬
gabegerätes und den Qualitätsansprüchen ab. Die Grundlagen dazu
wurden ebenfalls in Kapitel 4.3, Grundsätzliches, erklärt. Zur Er¬
innerung: Es handelt sich dabei um die Anzahl der RASTER¬
PUNKTE pro Zentimeter („Ipcm“ ist dabei die Abkürzung für „Li¬
nien pro cm“, die im Druckgewerbc dafür übliche Einheit). Diese
Rasterpunkte setzen sich aus mehreren RASTERPIXELN zusammen.

Jeweils hinter diesen beiden Eingabefeldern sehen Sie zwei Werte,
die mit „Abweichung“ beschriftet sind. Diese bedürfen wieder einer
genaueren Erläuterung:

Leider ist es nämlich prinzipiell nicht möglich, mit vertretbarem
Speicherplatz- und Rechenzeitaufwand jedes Raster in jedem Win¬
kel und jeder Auflösung zu erzeugen. Der Grund liegt in den be¬
reits in Kapitel 4.1, Grundsätzliches, besprochenen Rundungsfeh¬
lem. Die Zahl 7, läßt sich einfach mit 8Dezimalstellen nicht genau
darstellen. Bei anderen Zahlen wie 7^ gelingt das problemlos. Im
Feld „Abweichung“ wird nun angezeigt, um wieviel die Weite und
der Winkel des tatsächlich erzeugten Rasters von den eingestellten
Werten abweicht. Mit den beiden Pfeilfeldern dahinter können Sie

diese Abweichung verändern, wobei jedesmal ein neues Raster be¬
rechnet wird. Je geringer Sie die Abweichung einstellen, um so
größer wird das Raster und damit der benötigte Speicherplatz und
natürlich die Rechenzeit. Allzu große Abweichungen sind aber
auch schlecht, denn dann kann es passieren, daß das erzeugte Ra¬
ster mit dem gewünschten nicht mehr viel gemeinsam hat.
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Schließlich finden Sie noch einige Informationen in diesem For¬
mular, die Ihnen über die Größe des angezeigten Rasters sowie die
Auflösung des Ausgabegerätes Aufschluß gd)en. Je größer ein Ra¬
ster ist, umso länger dauert natuî emäß seine Berechnung. Die
Auflösung des Ausgabegerätes wird aus der aktuellen Druckerein¬
stellung übernommen und läßt sich nur durch Laden eines ande¬
ren Druckertreibers ändern.

Die Felder „Laden“ und „Speichern“ ermöglichen es Ihnen, Ra¬
ster auf Diskette oder Festplatte abzulegen. Nach einem Klick auf
eines dieser Felder erscheint das Dateiauswahl-Formular, in dem
Sie einen Dateinamen eingeben oder wählen können. Wenn Sie
ein Raster unter dem Namen „CALAMUS.CRI“ in dem Ordner able-
gen, in dem sich auch das Raster-Modul befindet, wird dieses Ra¬
ster bei jedem Start als Voreinstellung geladen.

Mit den Feldern „OK“ und „Abbruch“ verlassen Sie das Formu¬
lar wie gewohnt. Bitte beachten Sie, daß bei einem Klick auf „Ab¬
bruch“ alle Änderungen, also auch die an anderen Farbauszügen,
verlorengehen.
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Viele, viele bunte Farben -das Farbseparations-Modul

Die Grundlagen des Farbdrucks wurden bereits in Kapitel 4.6,
Grundsätzliches, Farbkunde kurz angerissen. Das Gebiet mit all
seinen physikalischen und drucktechnischen Phänomenen ist je¬
doch so komplex, daß eine umfassende Diskussion an dieser Stelle
nicht möglich ist. Daher sei hier auf die einschlĵ ige Fachliteratur
verwiesen.

Der grundlegende Gedanke ist der folgende: Durch Verwendung
von insgesamt vier Druckfarben kann durch Abstufung der Inten¬
sität jeder Farbton erzielt werden. Beim tatsächlichen Druckvor¬
gang gibt es im Gegensatz zum Fernsehbild aber nicht die Möglich¬
keit, einzelne Punkte „heller“ oder „dunkler“ zu drucken. Daher
wird auch hier das Rasterverfahren eingesetzt, das ja bereits mehr¬
fach in diesem Handbuch beschrieben wurde

In der Theorie gestaltet sich der Farbdruck dann ganz einfach:
Da im Dokument alle Farben im RGB-System gespeichert werden,
erfolgt zunächst eine Umrechnung ins CYM-System. Von der sich
daraus ergebenden Farbe wird ein Schwarzanteil berechnet, der
dann von allen drei Grundfarben abgezogen wird. Die daraus ent¬
stehenden Intensitätswerte werden umgesetzt in verschieden große
Rasterpunkte, die dann gedruckt werden:
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Soweit die Theorie ln der Praxis kommen leider zusätzlich zu
den beim Rastern beschriebenen Problemen noch andere hinzu.

Das größte davon liegt in den Druckfarben selbst. Leider ist auch
die heutige Chemie- und Farben-lndustrie noch nicht in der Lage,
eine Farbe zu liefern, die nur den roten Anteil des Lichts absorbiert
und Grün und Blau ungehindert passieren läßt. Dieses optimale
Cyan existiert genauso wenig wie ein optimales Gelb oder ein ide¬
ales Magenta. Die theoretischen Farben müssen also so abgeändert
werden, daß auch mit den tatsächlich erhältlichen Druckfarben
realistische Farbbilder wiedergegeben werden.

Um das zu erreichen, wurden an insgesamt acht Stellen im oben
abgebildeten Schema Kennlinien eingebaut. Zur Erinnerung: Kenn¬
linien ordnen theoretischen Eingabewerten reale Ausgabewerte zu.
Wie die Kennlinie eines Fotos im Dokument wirkt, kennen Sie.
Hier können Sie ebenfalls mit den Kennlinien die Darstellung be¬
einflussen. Das Ergebnis dieser Einstellungen sehen Sie jedoch erst
beim Druck, da es sich um reine Druckkennlinien handelt:
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Wie wirken die Kennlinien nun im einzelnen?6.5.1.1
Die Schwarz-Kennlinie (4)

Diese Kennlinie entspricht am ehesten der Funktion, die Sie
bereits kennen. Jedem theoretischen Schwarz-Wert wird hier eine
„Rasterpunktgröße“ zugeordnet. Hier können Sie auch den ge¬
samten Schwarzanteil anheben oder absenken, das Bild also auf¬
hellen oder abdunkeln. Aber Vorsicht: Allzu wenig Schwarz ver¬
fälscht den Farbton, zu viel Schwarz verdeckt alle anderen Farben.
Um Effekte wie das Zusammenwachsen oder Abreißen von Punk¬

ten zu verhindern, sollte die Schwarz-Kennlinie an den Rändern
abgeflacht werden.

5 Die Kennlinien für Cyan, Gelb und Magenta (5,6 und 7)6.5.1.2
o

S
Q

Diese drei Kennlinien wirken ähnlich wie die Schwarz-Kennli¬

nie Auch hier wird der theoretische Farbwert in einen praktischen
umgesetzt. Mit diesen Kennlinien können Sie die Farbwiedergabe
ganz entscheidend beeinflussen: Ein Dokument, bei dem die Cyan-
Kennlinie steiler eingestellt ist als die Gelb- und Magenta-Kennlini¬
en, bekommt einen Farbstich ins Grün-Blaue. Genauso können Sie
Dokumente, die zu rot gedruckt werden, damit so korrigieren, daß
wieder ein natürlicher Farbeindruck entsteht. Wichtig dabei: Die
Kennlinien können sich gegenseitig beeinflussen.

6.5.1.3 Die Kennlinien für die UCR (1, 2und 3)

Mit diesen drei Kennlinien stellen Sie ein, wieviel von dem theo¬
retisch berechneten Schwarz-Wert tatsächlich von der Druckfarbe

abgezogen werden soll. Hiermit ist es möglich, gewisse (Schwarz-)
Farbfehler bei besonders hellen oder dunklen Farben zu beeinflus¬

sen. Außerdem können Sie in Verbindung mit der Schwarz-Kennli¬
nie (4) einstellen, ab welchem Schwarzanteil eine UCR (Undercolor
removal =Abziehen der schwarzen Farbe) stattfmden soll.

3



Das klingt alles recht theoretisch -und genauso theoretisch ist
es leider auch! Konkrete Hinweise zur Einstellung der Kennlinien
können aufgrund der Vielzahl von Ausgabegeräten und Druckfar¬
ben hier nicht gegeben werden, Sie müssen sich daher aufs Pro¬
bieren einlassen. Einige Tips lassen sich aber schon festhalten:
Wenn ein Bild zu dunkel wird, können Sie die Schwarzkennlinie
oder auch die Kennlinien für Gelb, Magenta und Cyan absenken.
Wenn Sie die Schwarzkennlinie jedoch zu niedrig wählen, wird
Ihr Bild braunstichig und verliert Farbkontrast. Farbstiche können
Sie durch Veränderung der einzelnen Kennlinien oder auch der
UCR-Kennlinien entfernen. Ist das Bild zum Beispiel insgesamt zu
rot, dann hilft eine Anhebung der Cyan-Kennlinie. Wenn das Bild
nur in den Weißtönen zum Rotstich neigt, können Sie das untere
Ende der Cyan-Kennlinie anheben. Patentrezepte können das je¬
doch nicht sein. Wie gesagt: Hier gehen Probieren und Studieren
Hand in Hand.

Wie im Raster-Modul können Sie auch bei der Farbseparation
getrennte Kennlinien für das Dokument, einzelne Seiten oder auch
einzelne Rahmen angeben. Auch hier werden normalerweise die
Separations-Kennlinien des Dokuments verwendet, auf Seiten, für
die andere Kennlinien eingestellt sind, werden entsprechend die
neuen verwendet. Ist jedoch auf dieser Seite ein Rahmen, der
seine eigenen Kennlinen mitbringt, werden weder die Einstellun¬
gen der Seite noch die des Dokuments benutzt.

Auch der Aufruf des Separations-Moduls funktioniert wie beim
Raster-Modul. Da sich die Farbseparation nicht in die Kopfzeile ein¬
klinkt, wird sie über das Modul-Auswahlformular aufgerufen, das
Sie immer dann sehen, wenn Sie im PuU-Down-Menü „Datei“ den
Punkt „Externe Module“ anklicken. Wählen Sie in diesem Formular
das Farbseparations-Modul an, und klicken Sie auf „Ausfuhren“.
Danach sehen Sie das unten abgebildete Formular:

o

o

6.5
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ICalanus 4-Farbseparation1
I n f o r n a t i o n e n b e a r b e i t e n :

□ o « r

s e n s K e n r

« M W C N f S I T K O O K X J M « H T

I n f o r n a t i o n e n e n t f e r n e n :

Wenn kein Rahmen angewählt ist, erscheinen die „Rah¬
men“-Icons in heller Schrift und können nicht angewählt werden.
Das gleiche gilt für das Icon zum Entfernen der Kennlinien eines
Rahmens und einer Seite, wenn die entsprechenden Elemente
keine eigenen Kennlinien enthalten. Wählen Sie die gewünschte
Aktion, und klicken Sie auf „OK“. Haben Sie ein Icon zum Bearbei¬
ten der Kennlinien angewählt, dann sehen Sie das etwas abgewan¬
delte Kennlinien-Formular, dessen grundsätzliche Beschreibung Sie
in Kapitel 5.5, Rahmen-Modul, finden:

o
s
o

©

[Separations-Kennlinie elnstelTen KEHHLIHIE

[ÖÖlÖlHELLIEREIT

[ÖÖIÖI KONTRAST

HEUTRBL
BHBLEICHEH

IHUERTIEREH

l»l KLE191BRETT
LBDEH

1 m m
I B H H E K D E HEbene 1

schHarz (4 ) OK
BBBRÜCH

Unter der Kennlinie finden Sie dabei ein Feld, in dem der Name
der entsprechenden Kennlinie angezeigt wird. Die dahinterstehen¬
den Ziffern entsprechen denen im Schaubild auf Seite 1dieses

5



Kapitels. Zu den sieben Kennlinien, die Sie mit den Pfeilfeldern
durchblättern können, kommt für jede zu druckende Schmuck¬
farbe noch eine hinzu, die den Kennlinien 5, 6und 7entspricht,
also die Intensität der Farbe beim Druck beeinflußt. Das Formular

verlassen Sie wie gewohnt mit „OK“ oder „Abbruch“. Bitte beach¬
ten Sie, daß bei einem Klick auf „Abbruch“ nicht nur die Änderun¬
gen an der momentan angezeigten Kennlinie verloren gehen, son¬
dern alle Kennlinien in ihren Ursprungszustand zurückversetzt
werden.

C 5
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Trouble Shooting

Die Anlage und/oder Calamus lassen sich nicht starten/laden:
Es erscheint keine Arbeitsoberfläche.

Überprüfen Sie sämtliche Kabelverbindungen zwischen Rechner,
Festplatte, Drucker und sämtlichen Peripheriegeräten. Der Atari-La-
serdrucker muß eingeschaltet sein. Wichtig ist die Anschlußreihen¬
folge: Rechner, Laserdrucker, Festplatte, übrige Peripheriegeräte: Se¬
hen Sie nach, ob die richtige Diskette im Laufwerk liegt und ob die
richtige Partition gewählt ist. Kopieren Sie Calamus nach der In¬
stallationsanweisung (siebe Kapitel 2.0, Installation) auf eine Par¬
tition Ihrer Festplatte.

Die Meldung: „Warnung!!!! Die interne Prüfsumme von Calamus stimmt nicht
mehr e rsche in t be im Laden.

Calamus wurde auf irgendeine Weise verändert. Das kann ent¬
weder durch einen Kopierfehler oder durch einen Virus im System
verursacht werden. Kopieren Sie Calamus erneut auf Ihre Fest¬
platte. Wenn Sie ausschließlich mit Diskettenlaufwerken arbeiten,
sollten Sie eine Kopie von den Originaldisketten hersteilen. Über¬
prüfen Sie nach dem Kopieren mit dem Programm „CHECKSUM.
PRG“, ob die Version auf Ihrer Festplatte/Diskette mit der auf der
Originaldiskette übereinstimmt. Die Bedienung von „CHECKSUM.
PRG“ wird in der Textdatei „CHECKSUM.TXT“ erklärt.

®

Nach dem Laden erscheinen keine Module in der Kopfzeile.

Die Einstellungs-Datei (CALAMUS.SET) wurde verändert, oder
die Suchpfade stimmen nicht mehr. Stelien Sie die Suchpfade neu
ein, und laden Sie die benötigten Module Sichern Sie diese Ein¬
stellungen dann wie im Kapitel 5.2, Pull-Doum-Menü Optionen
beschr ieben. B

1
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Calamus meldet: „Fehler im virtuellen Speicher. Der virtuelle Speicher konnte
nicht angelegt werden.“

Sehen Sie nach, ob der Suchpfad für den virtuellen Speicher
richtig eingestellt ist. Seltener tritt der Fall auf, daß für den virtuel¬
len Speicher nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.
Weisen Sie dem virtuellen Speicher eine möglichst große Partition
oder zumindest einen Ordner auf einer großen Partition zu. Si¬
chern Sie diese Einstellung dann wie im Kapitel 5.2, Pull-Doum-
Menü Optionen beschrieben. Speichern Sie auf dieser Partition
oder in diesem Ordner möglichst keine Dokumente

Beim Starten erscheint die Meldung:
„VDl-Workstation konnte nicht angemeldet werden.'

o

iDieser Fehler tritt sehr selten auf. Wahrscheinlich hat ein an¬

deres Programm OEM durcheinander gebracht. Abhilfe schaffen Sie
einfach, indem Sie Ihre gesamte Anlage ausschalten, einen Augen¬
blick warten, von neuem starten und Calamus laden.

@

,Zu wenig Speicherplatz.'

Diese Meldung kommt, wenn Calamus zu wenig RAM zum Star¬
ten hat. Entfernen Sie Accessories und andere „RAM-Fresser“ wie
RAM-Disks u. ä.

6.6
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Ein Zeichensatz läßt sich nicht laden, Sie erhalten die Meldung:
„Font nicht lizenziert “

Diese Meldung kommt, wenn Sie versuchen einen Zeichensatz
zu benutzen, dessen Seriennummer nicht mit der Ihrer Cala¬
mus-Version übereinstimmt. Erläuterungen dazu finden Sie im Ka¬
pitel 5.2 bei der Beschreibung des Menüpunkts „Laden“. Bitte wen¬
den Sie sich an die telefonische Anwenderberatung, wenn derartige
Fehler auftreten.

Sie können keinen Textrahmen aufziehen.

Bevor Sie einen Textrahmen aufziehen können, müssen Sie zu¬
erst einen Zeichensatz laden und einen Textstil im Textstil-Modul

definieren. Wenn Sie das bereits als Voreinstellung definiert haben,
stimmen die Suchpfade wahrscheinlich nicht mehr.

i
I
U

Es erscheint kein Text, obwohl er im Editor vorhanden ist.

Stellen Sie fest, ob womöglich die Schriftfarbe Weiß eingestellt
ist. Es kann auch daran liegen, daß Sie einen Zeichensatz ver¬
wenden, dessen Seriennummer nicht mit der Ihrer Calamus-Ver¬
sion übereinstimmt. In diesem Falle wird tatsächlich nichts auf

dem Bildschirm dargestellt. Wenden Sie sich in diesem Falle an
DMC. Sie helfen uns bei der Fehlersuche, wenn Sie uns angeben,
wo Sie den Zeichensatz erworben haben.

6.6
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DMC Classic-Types

Was wäre Desktop-Publishing ohne die Zugriffsmöglichkeit auf
die Schriftenvielfalt der großen Satzschriftenhersteller. Kreative
Gestaltung verlangt nach umfangreichem typografischen Material.
DMC öffiiet Ihnen die Welt der professionellen Satzschriften.

DMC Classic-Types sind Originale, die in Lizenz für Calamus ver¬
trieben werden. Calamus-Anwender haben dabei einen unschätz¬

baren Vorteil. Sie verwenden die „echten“ Satzschriften zugleich
für die Bildschirmdarstellung, die Ausgabe auf Matrix- oder Laser¬
druckern bis zur Fotosatzbelichtung auf Satzbelichtern.

DMC Classic-Types erhalten registrierte Calamus-Anwender unter
Angabe der Calamus-Seriennummer bei

D M C
DESIGN-MARKETiNG-COMMUNICATION
Gesellschaft für Software-Entwicklung
und EDV-Anwendungen mbH

o

Postfach 89
6229 Walluf
Telefon 06123/71250
Telefax 06123/73881

Der Fontliste können Sie die Bestellnummer und die verfügba¬
ren Schnitte entnehmen. In der Regel sind die Schriften zu „Pake¬
ten“ mit jeweils zwei bis fünf Schnitten zusammengefaßt, die Be¬
stellnummer gilt dann für das ganze Paket (z. B. Best.-Nr. 3000,
Aachen® halbfett -i- Aachen® kräftig). Die verfügbaren Schriften
werden regelmäßig aktualisiert, sollte also „Ihre“ Schrift nicht in
der Liste sein, fragen Sie einfach bei DMC nach.

Die Vorrätigkelt und Verfügbarkeit der einzelnen Schriften bleibt
DMC Vorbehalten.

1
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6.7.1.1 Liste der DMC Classic Types

2550 Aachen fett

Aachen®

Aachen®
3000 kräftig

halbfett

3821 Accolade
Accolade
Accolade
Accolade

leicht
halbfett
fett

kursiv leicht

3501 Albertus
Albertus
Albertus

leicht
halbfett

Ifett

©
3502 Albertus

Albertus

Albertus

kräftig
extrafett
leicht extrafett

3101 Alternate Gothic
Altemate Gothic
Altemate Gothic

No. 1

No. 2

No. 3

3102 A m e r i c a n a

A m e r i c a n a

A m e r i c a n a

A m e r i c a n a

normal

fett
extrafett
normal kursiv

1519 American lypewriter
American Typewriter
American Typewriter

mager
unproportional
normal

2
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American Typewriter 18p.
American Typewriter 18p.
American Typewriter 18p.

3002 mager
normal
fett

leicht

kräftig
halbfett

American Typewriter
American Typewriter
American Typewriter

3001

mager kursiv
normal kursiv
fett kursiv

3003 American Typewriter
American Typewriter
American Typewriter

3004 schmal leicht

schmal kräftig
schmal halbfett

American Typewriter
American Typewriter
American Typewriter

E
o

©

extrafett
kursiv extrafett

3401 Annlie
Annlie

normal
dreiviertelfett

3053 Antiqua
Antiqua
Antiqua
Antiqua
Antiqua
Antiqua

fett

fett (black)
extrafett
schmal

3054 normal kursiv
dreiviertelfett kursiv
fett kursiv

fett kursiv (black)
extrafett kursiv

Antiqua
Antiqua
Antiqua
Antiqua
Antiqua

3701 Antiqua
Antiqua

super
super kursiv

3
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1504 Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive

normal

fett
nord kursiv

2460 Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive

mager
normal
fett

fett
kursiv

Architecture 1
Architekture 2

1529

3681 normal
kursiv

Ars is

Ars is

O

©

3691 normal
halbfett
kursiv

As te r

As te r

As te r

fein1503 Avant Garde
Avant Garde

Avant Garde
Avant Garde
Avant Garde

buch
normal
dreiviertelfett
fett

Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic

buch3201
halbfett

schräg buch
schräg halbfett

4
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extra leicht

normal
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic

3202

fett

schräg extra leicht
schräg normal
schräg fett

Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic
Avant Garde gothic

schmal buch
schmal normal
schmal halbfett
schmal fett

3203

extrafett

Drop Shadow
Balloon
Balloon

3011

< 3

O

3204 buchBarcelona

Barcelona
Barcelona
Barcelona

normal
halbfett

fett

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

kurs i v buch

kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett

3205

Baskerville 90
Baskerville 90
Baskerville 90
Baskerville 90
Baskerville 90

normal3901
fett
extrafett
normal kursiv
fett kursiv

5
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1539 Baskerville II
Baskerville II
Baskerville 11
Baskerville II

fett
kursiv
fett kursiv

1511 Bauer Bodoni
Bauer Bodoni
Bauer Bodoni

Bauer Bodoni
Bauer Bodoni

fett

fett (black)
kursiv
fett kursiv

3206 Bauhaus
Bauhaus

Bauhaus
Bauhaus
Bauhaus

leicht

normal

kräftig
halbfett O

fett o

©

3402 Belwe
Belwe
Belwe
Belwe

Belwe

leicht

kräftig
halbfett
schmal
kursiv

3207 Benguiat
Benguiat
Benguiat

buch

kräftig
fett

3208 Benguiat
Benguiat
Benguiat

kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv fett
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3209 Benguiat
Benguiat
Benguiat

schmal buch

schmal kräftig
schmal fett

kursiv schmal buch

kursiv schmal kräftig
kursiv schmal fett

3210 Benguiat
Benguiat
Benguiat

3211 Benguiat Gothic
Benguiat Gothic
Benguiat Gothic
Benguiat Gothic

buch

fett
kursiv buch
kursiv halbfett

X

I Benguiat Gothic
Benguiat Gothic
Benguiat Gothic
Benguiat Gothic

kräftig3212
fett

kursiv
kursiv fett

3215 Berkeley Old Style
Berkeley Old Style
Berkeley Old Style
Berkeley Old Style

buch

kräftig
halbfett
fett

3216 Berkeley Old Style
Berkeley Old Style
Berkeley Old Style
Berkeley Old Style

kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

3811 Berling
Berling
Berling

n o r m a l

halbfett
kursiv

7



3551 Be ton

Be ton

Be ton

Be ton

Be ton

mager
halbfett
fett
extrafett
schmal fett

2160 Bodoni
Bodoni
B o d o n i

B o d o n i

normal
fett
kursiv
fett kursiv

3871 extrafett
kursiv extrafett

B o d o n i

Bodoni

3012 Bodoni 90
Bodoni 90
Bodoni 90
Bodoni 90

C D
O

normal
©

fett
extrafett

3013 Bodoni 90

Bodoni 90
Bodoni 90

kursiv
kursiv normal
kursiv fett

3007 Bookman
Bookman
Bookman
Bookman

leicht

kräftig
halbfett
fett

3008 Bookman
Bookman
Bookman
Bookman

kursiv leicht

kursiv kräftig
kursiv fett
kursiv halbfett

8



leichtBramley
Bramley
Bramley
Bramley

3009
kräftig
halbfett

fett

3403 leicht

kräftig
halbfett
kursiv leicht

Brighton
Brighton
Brighton
Brighton

3621 feinBr i t ann i c

B r i t ann i c

B r i t ann i c

B r i t ann i c

B r i t ann i c

leicht
i kräftigJ

halbfetto

fett®

Broadway
Broadway Engraved

2710

Broadway
Broadway Engraved

3010

Candida 90
Candida 90
Candida 90

3903
normal
kursiv normal

Caslon No. 224
Caslon No. 224
Caslon No. 224
Caslon No. 224

buch
n o r m a l

halbfett

3227

fett

9
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Caslon No. 224
Caslon No. 224
Caslon No. 224
Caslon No. 224

3228 kursiv buch
kursiv normal
kursiv halbfett

kursiv fett

3883 Castle

Castle
Castle
Castle

leicht
buch
halbfett
fett

3404 Caxton

C a x t o n

C a x t o n

Caxton

leicht

buch
halbfett
fett < D

O

Q

3405 C a x t o n

C a x t o n

C a x t o n

Caxton

kursiv leicht

kursiv buch
kursiv halbfett
kursiv fett

3406 Caxton
C a x t o n

fett halbfett
schmal fett

3217 Century
Century
Century
Century

leicht
buch
halbfett
extrafett

3218 Century
Century
Century
Century

kursiv leicht
kursiv buch

kursiv halbfett
kursiv extrafett

10
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schmal leicht

schmal buch
schmal halbfett
schmal ultrafett

3219 Century
Century
Century
Century

kursiv schmal leicht

kursiv schmal buch
kursiv schmal halbfett
kursiv schmal fett

3220 Century
Century
Century
Century

Century
Century

breit3902
breit kursiv

Century Schoolbook
Century Schoolbook
Century Schoolbook

I 1517
fett

o

© kursiv

3104 buchCentury Schoolbook
Century Schoolbook
Century Schoolbook
Century Schoolbook

halbfett
kursiv buch
kursiv halbfett

Chelmsford
Chelmsford
Chelmsford

leicht3881

kräftig
halbfett

Chelmsford
Chelmsford
Chelmsford

buch3882
extrafett
kursiv buch

3221 Cheltenham
Cheltenham
Cheltenham
Cheltenham

leicht
buch
halbfett
extrafett

11
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Cheltenham
Cheltenham

Cheltenham
Cheltenham

3222 kursiv leicht

kursiv buch
kursiv halbfett
kursiv extrafett

Cheltenham
Cheltenham
Cheltenham
Cheltenham

3223 schmal leicht
schmal buch
schmal halbfett

schmal extrafett

3224 Cheltenham
Cheltenham
Cheltenham
Cheltenham

kursiv schmal leicht
kursiv schmal buch
kursiv schmal halbfett
kursiv schmal extrafett

C D

Clarendon®

Clarendon®
Clarendon®

2240 Omager
normal
fett

3014 Clearface
Clearface

Clearface
Clearface

normal
halbfett

dreiviertelett
fett

Clearface
Clearface

Clearface
Clearface

3015 kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv dreiviertelfett
kursiv fett

Clearface Gothic
Clearface Gothic
Clearface Gothic

3105 normal
fett
extrafett

12
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Aq

normal
halbfett
kursiv normal

kursiv halbfett

3407 Compacta
Compacta
Compacta
Compacta

3408 leichtCompacta
Compacta fett

3822 Congress
Congress
Congress

mager
halbfett
fett

normal

schwarz
kursiv normal

3823 Congress
Congress
Congress

X

©

fettCooper Black
Cooper Black

2700
kursiv

lichtCooper Black
Cooper Black
Cooper Black

3103
schmal
licht schmal

3106 Copperplate
Copperplate
Copperplate

mager
kräftig
halbfett

schmal mager
schmal kräftig
schmal halbfett

Copperplate
Copperplate
Copperplate

3107

13
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3409 Corinthian
Corinthian

Corinthian
Corinthian

leicht

halbfett
fett
extrafett

3410 Crillee
CriUee
Crillee
Crillee

kursiv leicht

kursiv normal
kursiv fett
kursiv extrafett

3225 Cushing
Cushing
Cushing
Cushing

buch

kräftig
halbfett

fett

O3226 Cushing
Cushing
Cushing
Cushing

kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

1526 Cyrillic Times
Cyrillic Times fett

3411 Dynamo
Dynamo
Dynamo
Dynamo Shadow

kräftig
fett
schmal

3412 Edwardian
Edwardian
E d w a r d i a n

Edwardian

leicht
normal
halbfett
fett

14
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3413 kursiv leicht
kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett

Edwardian
Edwardian
Edwardian
Edwardian

leicht
normal

3801 Egyptian 505
Egypüan 505
Egyptian 505
Egyptian 505

fett
halbfett

3682 breit fett

schmal halbfett
schmal fett

Egyptienne
Egyptienne
Egyptienne

I
Elan buch3231

o

kräftig
halbfett

Elan
Elan

fettElan

Elan kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

3232
E l a n

Elan
E l a n

Englisch Times extrafett1533

buch1538 Eras
normal
dreiviertelfett

Eras

Eras

leicht
normal

3229 Eras

Eras

fettEras

15
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buch3230 Eras

halbfett
extrafett

Eras

Eras

buch3233 Esprit
Esprit
Esprit
Esprit

kräftig
halbfett
fett

3234 kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

Esprit
Esprit
Esprit
Esprit

I2480 Eurostile

Eurostile

normal o

fett o

©

normal

kräftig
halbfett
dreiviertelfett

Eurostile
Eurostile
Eurostile
Eurostile

Eurostile

3017

fett

3601 Eurostile
Eurostile

normal
breit fett

3235 Fenice

Fenice

Fenice

Fenice

mager
normal
fett
halbfett
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3236 kursiv mager
kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett

Fenice

Fenice

Fenice

Fenice

Flange
Flange
Flange
Flange

3851 mager

normal
fett

kursiv mager
kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett

Flange
Flange
Flange
Flange

3852

X

o

o

Flora normal3237
fettFlora

3904 leicht
normal
extrafett

kursiv mager

Folio 90
Folio 90
Folio 90
Folio 90

Folio 90

Folio 90
Folio 90
Folio 90

schmal normal
schmal fett
extraschmal fett
kursiv schmal fett

3905

3414 Frankfurter
Frankfurter

Frankfurter Highlight
Frankfurter Inline

halbfett

17



5[IIRiri[N

Al

3018 Franklin Gothic
Franklin Gothic
Franklin Gothic
Franklin Gothic

buch
normal
halbfett
fett

3020 Franklin Gothic
Franklin Gothic
Franklin Gothic
Franklin Gothic

kursiv buch
kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett

3026 Franklin Gothic

Franklin Gothic
Franklin Gothic

normal
schmal
extraschmal

3021 Freestyle Script
Freestyle Script fett O

1537 Friz Quadrata
Friz Quadrata

normal
fett

3022 Friz Quadrata
Friz Quadrata

normal

halbfett

Frutiger®
Frutiger®
Frutiger®
Frutiger®

2500 mager
normal
fett

fett (Black)

Frutiger®
Frutiger®
Frutiger®
Frutiger®

ultra fett
kursiv
fett kursiv

fett kursiv (Black)

2510

18



Futura®
Futura®
Futura®
Futura®
Futura®

2250 mager
buch
normal
fett

kräftig

2260 Futura®
Futura®
Futura®
Futura®
Futura®

mager kursiv
buch kursiv
kursiv
fett kursiv

kräftig kursiv

Futura®

Futura®
Futura®
Futura®

mager schmal
schmal
fett schmal

fett schmal kursiv

2270

C 9

buch3023 F u t u r a

Futura

Futura
F u t u r a

F u t u r a

halbfett

dreiviertelfett
fett
extrafett

3024 schmal extrafett
kursiv fett
kursiv schmal extrafett

Futura
F u t u r a

F u t u r a

leicht
normal

3027 Futura 90
Futura 90
Futura 90
Futura 90
Futura 90
Futura 90
Futura 90

fett
extrafett schattiert

kursiv mager
kursiv normal
kursiv fett

19
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3028 Fulura 90
Fulura 90
Futura 90
Futura 90

Futura 90
Futura 90
Futura 90

normal
dreiviertelfett

kräftig
extrafett

kursiv normal
dreiviertelfett kursiv
kursiv extrafett

3029 Futura 90
Futura 90

Futura 90
Futura 90

schmal mager
schmal normal
schmal fett
schmal extrafett

kursiv schmal mager
kursiv schmal normal
kursiv schmal fett

kursiv schmal extrafett

3030 Futura 90
Futura 90
Futura 90

Futura 90

C J
o

o

©

1501 Futura I I

Futura I I

Futura I I

Futura I I

Futura I I

mager
buch
normal

dreiviertelfett
fett

extrafett

fett schmal
extrafett schmal

1532 Futura I I

Futura I I

Futura II

normal
halbfett

3238 Galliard
Gal l iard

Galliard
Galliard

fett
ultrafett

2 0
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kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett
kursiv ultrafett

Galliard
Galliard
Galliard
Galliard

3239

buch3244 G a m m a

G a m m a

Gamma
G a m m a

kräftig
halbfett
fett

3245 kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

G a m m a

G a m m a

G a m m a

G a m m aI

Garamond

Garamond
Garamond
Garamond

1512
fett
kursiv
fett kursiv

1540 G a r a m o n d

Garamond
G a r a m o n d

Garamond

mager
buch
fett
ultrafett

1541 mager kursiv
buch kursiv
fett kursiv
ultrafett kursiv

Garamond
G a r a m o n d

Garamond
Garamond

1542 mager schmal
buch schmal
fett schmal

ultrafett schmal

G a r a m o n d

Garamond
G a r a m o n d

Garamond

2 1
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1543 Garamond
Garamond
Garamond

Garamond

mager schmal kursiv
buch schmal kursiv

fett schmal kursiv
ultrafett schmal kursiv

3031 G a r a m o n d

Garamond
Garamond
Garamond

leicht
buch
halbfett

extrafett

3032 Garamond
Garamond
Garamond
Garamond

kursiv leicht
kursiv buch
kursiv halbfett

kursiv extrafett I

©
3240 Garamond

Garamond
Garamond
Garamond

schmal leicht
schmal buch
schmal halbfett
schmal extrafett

3241 Garamond
G a r a m o n d

Garamond
G a r a m o n d

kursiv schmal leicht
kursiv schmal buch
kursiv schmal halbfett
kursiv schmal ultrafett

3908 Garamond 90
Garamond 90
Garamond 90

normal
fett
extrafett

3909 Garamond 90
Garamond 90

kursiv normal

kursiv fett

22



1516 Garth Graphic
Garth Graphic
Garth Graphic
Garth Graphic

fett
kursiv
fett kursiv

leichtGillies Gothic
Gillies Gothic
Gillies Gothic

3553
halbfett
fett

3506 Gill Kayo
Gill Kayo schattiert

Gill Sans
GiU Sans
Gill Sans
Gill Sans
Gill Sans

leicht

normal

kräftig
halbfett

3503
5

fett

3504 Gill Sans
Gill Sans
Gill Sans
Gill Sans

kursiv leicht
kursiv normal

kursiv kräftig
kursiv halbfett

3505 Gill Sans
Gill Sans
Gill Sans

s c h m a l

schmal halbfett
schmal fett

Gill Sans
Gill Sans
Gill Sans

3507 schmal ultrafett

extraschmal fett
kursiv ultrafett

23
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3906 Gill Series
Gill Series

Gill Series

leicht
buch
halbfett

fein3907 Gill Series
Gill Series
Gill Series

extrafett
fett

3246 buchG i o v a n n i

G i o v a n n i

Giovanni
fett

fett (Black)

3247 kursiv buch

kursiv fett

kursiv fett (Black)

Giovanni

Giovanni
G i o v a n n i I

o

o

(5)

Glypha®
Glypha®
Glypha®
Glypha®

2220 n o r m a l

fett
kursiv
fett kursiv

fettGolden Type
Golden Type
Golden Type original

3033

fett (Black)

halbfettGoudy
Goudy

3109
fett

Goudy Catalogue
Goudy Catalogue
Goudy Handtooled
Goudy Heavyfacc
Goudy Heavyface

normal
kursiv

3110

schmal extrafett

24



2140 Goudy Old Style
Goudy Old Style
Goudy Old Style
Goudy Old Style

normal
fett
kursiv
fett kursiv

Goudy Old Style
Goudy Old Style

3109
kursiv normal

3242 buchGoudy Sans
Goudy Sans
Goudy Sans
Goudy Sans

kräftig
halbfett
fett

3243 buch kursiv

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

Goudy Sans
Goudy Sans
Goudy Sans
Goudy Sans

@

leicht
normal
halbfett

Goudy Series
Goudy Series
Goudy Series
Goudy Series

3108

fett

Greek Math 505
Greek Math 506
Greek Math 507
Greek Math 508

1535

1536 Greek Math Serif 505
Greek Math Serif 506
Greek Math Serif 507
Greek Math Serif 508

25
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1527 Greek Times

3055 Grotesk
Grotesk
Grotesk
Grotesk

kursiv leicht
kursiv normal
dreiviertelfett kursiv
kursiv fett

3702 Grotesk
Grotesk
Grotesk
Grotesk
Grotesk

leicht
normal
dreiviertelfett
fett

schmal mager

Helvetica®
Helvetica®

Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®

2300 mager
normal

1

o

fett
®

mager kursiv
kursiv
fett kursiv

Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®

dünn
normal

kräftig
dünn kursiv
normal kursiv

kräftig kursiv

2310

Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®
Helvetica®

2320 ultraleicht
fett
ultraleicht kursiv
fett kursiv

26
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Ac

3415 H o r a t i o

Horatio
Horatio

mager
halbfett
fett

3554 Impressum
Impressum

mager
kursiv mager

3249 Isadora
Isadora

normal
halbfett

3248 Italia buch
Italia kräftig

halbfettItalia

I
Jamille
Jamille
Jamille

buch3250
© halbfett

fett

3251 Jamille
Jamille
Jamille

kursiv buch

kursiv halbfett
kursiv fett

3034 Kabel buch
Kabel kräftig

halbfettKabel
Kabel fett
Kabel extrafett

1514 K o r i n n a

K o r i n n a

Korinna
K o r i n n a

normal
fett
normal kursiv
fett kursiv

2 7
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3252 K o r i n n a

K o r i n n a

K o r i n n a

K o r i n n a

n o r m a l

halbfett
dreiviertelfett
fett

3253 kursiv normal
kursiv halbfett

kursiv dreiviertelfett
kursiv fett

K o r i n n a

K o r i n n a

K o r i n n a

K o r i n n a

3256 buchLeawood
Leawood
Leawood

Leawood

kräftig
halbfett

fett X

I
o

Leawood
Leawood
Leawood

Leawood

kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett

kursiv fett

3257 o

©

Life n o r m a l3555
fettLife

Life k u r s i v

Linotype Centennial®
Linotype Centennial®
Linotype Centennial®
Linotype Centennial®

2 2 0 0 mager
n o r m a l

fett

fett (Black)

Linotype Centennial®
Linotype Centennial®
Linotype Centennial®
Linotype Centennial®

mager kursiv
kursiv
fett kursiv

fett kursiv (Black)

2 2 1 0

2 8
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3416 leicht

normal
halbfett

Li tera

Li tera

Li tera

Li tera fett

feinLubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph

1518
buch
normal
fett

3254 feinLubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph

buch

kräftig
halbfett
fett

O

©

Lubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph
Lubalin Graph

schräg fein
schräg buch
schräg kräftig
schräg halbfett
schräg fett

3255

Machine
Machine
Machine

3035
halbfett
fett

3641 normal
halbfett

M a x i m a

M a x i m a

M a x i m a

M a x i m a

fett

schmal fett

29
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3111 Minister
M i n i s t e r

M i n i s t e r

M i n i s t e r

M i n i s t e r

mager
buch
halbfett

kursiv mager
kursiv buch

3258 buchMixage
Mixage
Mbcage
Mbcage

kräftig
halbfett
fett

3259 kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

Mixage
Mixage
Mixage
Mbcage I

3508 Modem
Modem

Modem

normal
halbfett

kursiv

3260 Modem No. 2l6
Modem No. 2l6
Modem No. 2l6
Modem No. 2l6

mager
normal
halbfett
fett

3261 Modern No. 2l6
Modern No. 2l6
Modern No. 2l6
Modem No. 2l6

kursiv mager
kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett

3213 New Baskerville
New Baskerville
New Baskerville
New Baskerville

normal
dreiviertelfett
fett

fett (black)

30
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3214 New Baskerville
New Baskerville
New Baskerville
New Baskerville

kursiv normal

dreiviertelfett kursiv
kursiv fett

kursiv fett (black)

New Century Schoolbook
New Century Schoolbook
New Century Schoolbook
New Century Schoolbook

normal2180
fett
kursiv
fett kursiv

2450 normalNews Gothic
News Gothic fett

ultraleicht
normal
dreiviertelfett

News Gothic
News Gothic
News Gothic

News Gothic

3910
o

fett

3262 leicht
normal
kursiv leicht
kursiv normal

Newtext
Newtext
N e w t e x t

Newtext

3263 buchN e w t e x t

N e w t e x t

N e w t e x t

N e w t e x t

halbfett
kursiv buch
kursiv halbfett

Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display

ultraleicht
normal
dreiviertelfett

3911

fett
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3912 Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display

ultraleicht kursiv

kursiv normal
dreiviertelfett kursiv
fett kursiv

3913 Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display

normal schmal

dreiviertelfett schmal
fett schmal

3914 Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display

kursiv schmal
dreiviertelfett schmal kursiv
fett schmal kursiv

Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display

ultraleicht breit
normal breit
dreiviertelfett breit
fett breit

3915 1
C D

O

©

3916 Nimbus Sans Display
Nimbus Sans Display

dreiviertelfett breit
fett licht breit

3036 normal schmal
dreiviertelfett schmal
fett schmal

Nimbus Sans Text
Nimbus Sans Text

Nimbus Sans Text

ultraleicht
normal
dreiviertelfett

3917 Nimbus Sans Text
Nimbus Sans Text
Nimbus Sans Text
Nimbus Sans Text fett

ultraleicht kursiv
normal kursiv
dreiviertelfett kursiv
fett kursiv

3918 Nimbus Sans Text

Nimbus Sans Text
Nimbus Sans Text

Nimbus Sans Text
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Aq

ultraleicht breit
normal breit

dreiviertelfett breit
fett breit

Nimbus Sans Text

Nimbus Sans Text
Nimbus Sans Text
Nimbus Sans Text

3919

buch1510 Novarese

Novarese

Novarese
Novarese

fett

buch kursiv
fett kursiv

3264 buchNovarese

Novarese

Novarese

Novarese

kräftig
halbfett

fett£
CD

3265 kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv fett

© Novarese

Novarese

Novarese

Optima®
Optima
Optima
Optimä

normal2400
fett

® kursiv
fett kursiv

3266 buchPacella
Pacella
Pacel la

Pacella

kräftig
halbfett
fett

3267 kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

Pacella
Pacella
Pacella

Pacella

33



'i[iiiiin[ii

"̂c

Palatino®
Palatino®
Palatino®

Palatino®

2000 normal
fett

kursiv
fett kursiv

3268 Panache
Panache
Panache

buch
halbfett

fett

3269 Panache
Panache
Panache

kursiv buch
kursiv halbfett
kursiv fett

2530 Peignot'
Peignot®
Peignot®

mager
dreiviertelfett
fett

3037 Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua

normal

kräftig
halbfett
fett
extrafett

3038 schmal extrafett
kursiv normal

kursiv kräftig
kursiv halbfett

Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua

3039 Phyllis
Phyllis Initials
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Plantin
Plantin

Plantin
Plantin
Plantin

normal
halbfett
schmal fett

kursiv normal
kursiv halbfett

3509

leicht3418 Proteus

Proteus

Proteus
Proteus

buch

kräftig
halbfett

3417 leichtPump
kräftig
halbfett

Pump
PumpC D

fett
O Pump

1528 Quill

leicht3270 Quorum
Quorum
Quorum
Quorum
Quorum

buch

kräftig
halbfett
fett

3824 normal
halbfett

Raleigh
Raleigh
Raleigh fett

3825 Raleigh
Raleigh
Raleigh

leicht
dreiviertelfett
extrafett

1521 Revue

Revue
mager
normal

35
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3040 Rockwell
Rockwell

Rockwell
R o c k w e l l

mager
normal

halbfett
fett

3041 Rockwell
Rockwell
Rockwell

Rockwell

schmal normal

kursiv mager
kursiv normal

kursiv halbfett

3662 Romana Display
Romana Display
Romana Display

leicht

kräftig
fett

I3663 Romana Display
Romana Display
Romana Display

buch
o

halbfett
extrafett

©

3419 leichtR o m i c

R o m i c

R o m i c

R o m i c

R o m i c

kräftig
halbfett
fett

kursiv leicht

Schneidler

Schneidler
Schneid ler

fett1515
kursiv
fett kursiv

Schneidler Amalthea 90
Schneidler Amalthea 90
Schneidler Amalthea 90
Schneidler Amalthea 90
Schneidler Amalthea 90

kursiv mager
kursiv normal

kursiv normal (black)
kursiv fett

kursiv fett (black)

3923
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Schneidler Mediaeval 90
Schneider Mediaeval 90
Schneidler Mediaeval 90
Schneidler Mediaeval 90
Schneidler Mediaeval 90

3922 mager

normal
fett

fett (black)

Serifa 90
Serifa 90
Serifa 90
Serifa 90
Serifa 90

dünn

mager
normal

3920

fett

fett (black)

Serifa 90
Serifa 90
Serifa 90

dünn kursiv

mager kursiv
normal kursiv

3921

O

o

©

normal
halbfett

Serif Gothic
Serif Gothic
Serif Gothic

3271

fett

Serif Gothic
Serif Gothic

Serif Gothic

leicht
extrafeit
dreiviertelfett

3272

halbfett

kursiv fett
3802 Serpentine

Serpentine

buch3273 Slimbach
Slimbach
Slimbach
Slimbach

kräftig
halbfett
fett
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3274 Slimbach
Slirabach
Slimbach
Slimbach

kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett

kursiv fett

1509 Souvenir
S o u v e n i r

Souvenir
Souvenir
Souvenir

Souvenir

mager
normal
fett

mager kursiv
normal kursiv
fett kursiv

3042 Souvenir
Souvenir
Souvenir
S o u v e n i r

leicht

kräftig
halbfett

afett
©

3043 S o u v e n i r

S o u v e n i r

Souvenir
Souvenir

kursiv leicht
kursiv
kursiv halbfett
kursiv fett

1506 Souvenir Gothic
Souvenir Gothic

mi^er
normal

3420 Squire
Squire halbfett

Stempel Garamond®
Stempel Garamond®
Stempel Garamond®
Stempel Garamond®

2 0 2 0 normal
fett
kursiv
fett kursiv
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halbfettStone Informal
Stone Informal
Stone Informal

3279
fett
extrafett

kursiv halbfett
kursiv fett
kursiv extrafett

Stone Informal
Stone Informal

Stone Informal

3280

halbfett3275 Stone Sans
Stone Sans
Stone Sans

fett
extrafett

3276 kursiv halbfett

kursiv fett
kursiv extrafett

Stone Sans
Stone Sans
Stone Sans

Stone Serif
Stone Serif

Stone Serif

halbfett3277
fett

extrafett

kursiv halbfett
kursiv fett
kursiv extrafett

Stone Serif
Stone Serif
Stone Serif

3278

3826 Stratford
Stratford
Stratford
Stratford

normal
halbfett
fett
kursiv normal

normal

kräftig
schwarz
schmal normal

schmal kräftig

3112 Stymie
Stymie
Stymie
Stymie
Stymie
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3421 Superstar
Superstar Shadow

umstochen
schattiert

3044 Symbol
Symbol
Symbol
Symbol

buch

kräftig
halbfett
fett

3045 Symbol
Symbol
Symbol
Symbol

kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

3113 Thorowgood
Thorowgood kursiv O

o

(S)

3047 Thunderbird
Thunderbird

normal
extraschmal

3283 Tiepolo
Tiepolo
Tiepolo

normal

halbfett
fett

3284 Tiepolo
Tiepolo
Tiepolo

kursiv normal
kursiv halbfett
kursiv fett

3281 Tiffany
Tiffany
Tiffany
Tiffany

leicht

kräftig
halbfett
fett
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Tiffany
Tiffany
Tiffany
Tiffany

kursiv leicht

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

3282

3642 Timeless

Timeless
Timeless

m ^ e r
halbfett

kursiv mager

Ti m e s

Times
Times
Times

1508
fett
kursiv

fett kursiv
X

£
C O

Times®
Times®
Times®

normal2 1 0 0
O

fett
kursiv

extrafe'tt
kursiv extrafett

3046 Times
Times

normal
halbfett
kursiv normal
kursiv halbfett

3510 Ti m e s

Times
Ti m e s

T i m e s

Trump Medieaval®
Trump Medieaval®
Trump Medieaval®

normal2070
fett

fett (black)

Trump Medieaval®
Trump Medieaval®

k u r s i v

fett kursiv
2 0 8 0
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Un ive rs

Un ive rs

Univers

mager
normal
fett
extrafett

Univers®
Univers®
Univers®
Univers®
Univers®

2420 mager
normal
fett

fett (black)
ultrafett

2430 Univers®
Univers®
Univers®

mager schmal
schmal
fett schmal

C 9

3422 University
University
University

normal
©

fett
kursiv

2520 VAG Rounded
VAG Rounded

VAG Rounded
VAG Rounded

dünn

mager
fett

fett (black)

VAG Rundschrift 12p.
VAG Rundschrift

3929

3285 Veljovic
Veljovic
Veljovic
Veljovic

buch

kräftig
halbfett
fett
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3286 kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

Veljovic
Veljovic
Veljovic
Veljovic

3924 Volta 90
Volta 90
Volta 90
Volta 90

normal
fett

fett (black)
kursiv fett

3865 Washington
Washington
Washington
Washington
Washington

extra mager
mager
normal
halbfett

C D

fett
©

Weidemann
Weidemann
Weidemann

Weidemann

buch3287

kräftig
halbfett

fett

kursiv buch

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

3288 Weidemann
Weidemann
We i d e m a n n

Weidemann

3622 normal
halbfett
ultrafett
licht halbfett
schmal fett

Windsor
Windsor
Windsor
Windsor
Windsor
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3627 Windsor 9p-
Windsor 18p.
Windsor 48p.

schmal mager
schmal mager
schmal mager

Zapf Book
Zapf Book
Zapf Book
Zapf Book

3289 leicht

kräftig
halbfett
fett

3290 Zapf Book
Zapf Book
Zapf Book
Zapf Book

kursiv leicht

kursiv kräftig
kursiv halbfett
kursiv fett

3291 Zapf Chancery
Zapf Chancery
Zapf Chancery
Zapf Chancery

leicht C D

kräftig ©

halbfett
fett

3292 Zapf Chancery
Zapf Chancery

kursiv leicht

kursiv kräftig

1534 Zapf Dingbats
Zapf Dingbats
Zapf Dingbats

100

200

300
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6.7.1.2 Diverse Schriftpakete

Raphael1520
Uncial

Brush1522
Dom Casual
Dom Casual fett

Corone t

Isabella

Lucia Script

1523

1524 Park Avenue

Signet Roundhand
Zapf Chancery®

Modern Blackletter

Old English
Wedding Text

1525

3114 Brody
Brush Script
Cro issant

3116 ultraBodoni
Carousel
Cor tez

Balmoral

Commercial Script
Murray Hill

3117
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3118 Cheltenham eng halbfett
schmal fett

schmal kräftig
Flyer
Italia

3119 Gothic Outline Title

Grotesque No 9
Honda

3121 Kaufmann
Park Avenue

Van Dijk

halbfett

No. 5363123 Old Towne

PlaybiU
P r i n c e t o w n

s

5
B

( D

©

3182 Flyer fett

Futura Script
Zipper

3423 Beishaw
Candice
Caslon fett

3424 B i n n e r

Bottleneck
Einhorn

Lazybones

3425 Buster

Harlow
Harlow Solid
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3438 Hadfield
Le Griffe

Lindsay

3440 Hawthorn

Knightsbridge
Magnus

3445 Kalligraphia
Motter Femina

Paddington

3451 Odin
Revue

RialtoO

o

©

3457 Shamrock

Tarragon
Vivaldi

3458 Shelley
Springfield
Tango

fett

3462 leichtT i t u s

V i c t o r i a n

Windsor elongated

Futura Display
F u t u r a

3552
fett

3557 Hogarth Script
Slogan
Vladimir Script
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3602 Egizio
Jenson Old Style
Roman Script

schmal
schmal halbfett

3623 Algerian
Augustea Open
Columna Solid

3631 Ice Age
Latin Wide
Stencil

3841 fettBlippo
Conference

Octopuss
5
C D

3843 B u x o m

Countdown

Data 70

3884 Arnold Boecklin

Davida
Galadriel
H o b o

Fette Fraktur
Fette Gotisch
Alte Schwabacher

Weiss Rundgotisch

3885

kursiv fettBembo
Blizzard

3925

Bolt
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3926 Bernhard
Fashion

Caslon Graphique
Chesterfield

©
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6.7.1.3 Schriften, die in Paketen erworben werden Können.

Nachstehend aufgelistete Schriften können bei Bestellungen grö¬
ßerer Schriftpakete enthalten sein. Da diese Schriften keine eige¬
nen Bestellnummern haben, sind sie hier der Einfachheit halber
alphabetisch sortiert.

American Uncial

Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive
Antique Olive

kompakt
fett

halbfett
kursiv

kursiv kompakt
leicht
normal

sdimal fett
schmal normal

©

fettHelios Rounded
Helios Rounded fett kursiv

Omega
Omega
Omega

fett

normal

Palacio
Palacio
Palacio
Palacio

fett
fett kursiv
kursiv

Triumvirate
Triumvirate
Tr i u m v i r a t e

fett
fett breit
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fett schmal

kräftig
mager
mager breit
mager schmal
schmal
schmal

ultraleicht

Tr i umv i ra te

Triumvirate

Tr i umv i ra te

Tr i u m v i r a t e

Tr i u m v i r a t e

Triumvirate
Triumvirate

Triumvirate

breit extrafett
breit fett
breit halbfett

breit normal

Univers
Univers

Univers
Univers
Univers
Un ive rs

Un ive rs

Univers

Univers
Univers
Univers
Un ive rs

Un ive rs

Un ive rs

Univers
Un ive rs

Un ive rs

Univers
Univers

Univers
Un ive rs

eng
eng leicht
extnifett
fett
halbfett

kursiv fett
kursiv halbfett
kurs iv le ich t

kursiv normal
kursiv schmal
kursiv schmal halbfett
kursiv schmal leicht
leicht
normal
schmal halbfett
schmal leicht

schmal normal
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Hotline- und Softwarepflege
Als erstes zunächst noch der Hinweis auf unsere Vertragsbedingungen für Hot¬

line-Service- und Softwarepflege-Verträge Wir bitten Sie, diese genau durchzulesen. Sie
informieren Sie über Leistungsumfang und Gewährleistungen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie dann die Calamus SL-Registrierkarten. Wir bit¬
ten Sie, diese Karte innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb des Programms ausgefüllt
und mit Ihrer kompletten Anschrift, dem Kaufdatum sowie der Seriennummer verse¬
hen an DMC zu senden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß nur registrierte Anwen¬
der über unsere Update- und Serviceleistungen verfügen können.

Ein weiterer Service, den DMC Ihnen anbietet, ist der telefonische Hotline-Service
und die Softwarepflege Auch hierfür bitten wir Sie, die Bestellkarte sorgfältig auszufül¬
len und an DMC zu senden. Sie werden dann schriftlich über die Hotline-Zeiten sowie
über die Rufriummer unterrichtet.

6.8
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Allgemeine Bedingungen
für Hotline- und Softwarepflege-Vertrage

1. ALLGEMEINES
Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten für die telefonische Information und Bedienung sowie für die
Pflege der im Vertrag genannten DMC Software (Lizenzmaterial). Soweit zur OMC-Software Datenbestände
(Dateien. Datenbankmaterial) gehören, sind sie Teil des Uzenzmaterials und unterliegen wie dieses den Bedin¬
gungen dieses Vertrages. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DMC.

2. VERTRAGSGEGENSTAND
DMC übernimmt die telefonische Information und Beratung (Hotline) bezüglich der Installation und Bedienung
umseitig aufgeführter DMC-Software sowie die Pflege des Lizenzmaterials zur Behebung von vom Auftragge¬
ber gemeldeter Fehler, die während der Vfertragslaufzeit dieses Software-Service-Vertrages auftreten und/oder
in den zum Lizenzmaterial zugehörigen Dokumentationen sowie in Datenbeständen offenkundig werden. Fer¬
ner umfaßt die Pflege die Anpassung des Lizenzmaterials an gesetzliche Vorschriften, wenn diese geändert
werden.

DMC leistet zusätzlich einen vorbeugenden Pflegedienst zur Behebung von Fehlem, die DMC unabhängig von
der Nutzung durch den Auftraggeber bekannt werden.
Zur Fehlermeldung gehört die Eingrenzung der Fehlerursache, die Fehlerdiagnose sowie die Behebung des
Fehlers oder, soweit dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, die Herstellung der Betriebsbereitschaft
der betroffenen DMC-Software durch eine Umgehung des Fehlers, ohne daß jedoch jegliche Unterbrechung
der Betriebsbereitschaft ausgeschlossen werden kann.
Die Behebung des Fehlers umfaßt auch die Berichtigung der zugehörigen Anwendungsdokumentation.
DMC stellt nach erfolgter Fehlerbeseitigung dem Auftraggeber das gepflegte Lizenzmaterial auf Datenträger
zur Verfügung. Der Auftraggeber ist für die Installation des gepflegten Lizenzmaterials sowie für eine ausrei¬
chende Sicherung seiner eigenen Datenbestände selbst verantwortlich.
Der Hotline-Service wird von DMC mittels einer Telefonbereitschaft an Arbeitstagen in der Zeit von 10 bis 16
Uhr geleistet. Für die vorübergehende Nichteneichbarkeit durch besetzte Amtsleitungen wird keine Gewähr
übernommen.

Zum Hotline-Service gehört die telefonische Beratung bei der Installation, dem Einsatz und der Bedienung der
umseitig aufgeführten DMC-Software.
Eine Beratung oder die Pflege von Software durch Mitarbeiter von DMC vorort bei dem Auftraggeber oder
Dritten kann der Auftraggeber nicht verlangen.

@
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3. NICHT IM LEISTUNGSUMFANG ENTHALTENE LEISTUNGEN
Ein Upgrade (Aufrüstung des Lizenzmaterials auf eine höhere als das im Vertrag genannte Release), die Er¬
stellung, Anpassung, Änderung oder Überlassung von Software oder Oatenbeständen, die Pflege von Hard¬
ware sowie die Schulung von Bedienungspersonal sind nicht Gegenstand dieses Vertrages.
Nicht im Leistungsumfang dieses Vertrages enthalten ist die Pflege von Lizenzmaterial, welches nicht unter
den von DMC vorgegebenen Lizenz- und Einsatzbedingungen genutzt wird, durch den Auftraggeber oder
durch Dritte verändert wurde oder das nicht zur Originalfassung des Lizenzmaterials gehört. Ferner nicht im
Leistungsumfang enthalten sind notwendige Anpassungen des Uzenzmaterials bei Änderung bestehender Be¬
triebssysteme durch den Hersteller sowie Leistungen zur Beseitigung von Folgeschäden, die durch Produkt¬
mängel. Hardwareausfall, äußere Einflüsse, höhere Gewalt oder unsachgemäße Behandlung der Soft- oder
Hardware verursacht wurden.

2
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Vorstehende Leistungen werden von DMC auf Anforderung des Auftraggebers nur gegen separate Berechnung
zu den zum Zeitpunkt der Beauftragung allgemein gültigen Tagessätzen erbracht.

4. LEISTUNGSVORAUSSETZUNGEN
Die Leistungen gemäB Ziff.2 werden grundsätzlich nur für die jüngste Programmversion der vertraglich ge¬
nannten Release des Lizenzmaterials erbracht.

5. GEWÄHRLEISTUNG
Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß es nicht möglich ist, Datenverarbeitungsprogramme so zu
entwickeln, daß sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind.
DMC übernimmt während des Bestehens dieses Software-Service-Vertrages die Gewähr dafür, daß die Pfle¬
geleistungen nicht mit Fehlem behaftet sind, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.
Auftretende Mängel hat der Auftraggeber DMC unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftraggeber trifft im
Rahmen des Zumutbaren die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung und Dokumentation der Fehler.
Hierzu gehören die Anfertigung eines Mängeiberichts, von Systemprotokollen und Speicherauszügen, die Be¬
reitstellung der betroffenen Eingabe- und Ausgabedaten, von Zwischen- und Testergebnissen und anderer zur
Veranschaulichung der Fehler geeigneter Unterlagen.
Für die Durchführung von Gewährleistungsarbeiten hat der Auftraggeber DMC ausreichend Zeit zu gewähren.
Schlägt die Durchführung von Gewährieistungsaufgaben nach angemessener Frist fehl, kann der Auftraggeber
nach seiner Wahl Herabsetzung oder Vergütung verlangen oder den Software-Pflege-Vertrag mit sofortiger
Wirkung kündigen.
Statt einer Fehlerbeseitigung kann DMC dem Auftraggeber die Benutzung einer neuen Programmversion bzw.
die Benutzung einer Altemativlösung anbieten. Der Auftraggeber ist zur Annahme der neuen Programmver¬
sion oder Altemativlösung nicht verpflichtet. Der Auftraggeber darf die Abnahme nur aus nachprüfbar wichti¬
gem Grund ablehnen. Die Ablehnung ist schriftlich nachvoliziehbar zu begründen.
Oie Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Abweichen von den für das Lizenzmaterial vor¬
gesehenen Einsatzbedingungen verursacht werden.

o

S
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6. HAFTUNG
Zum Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Verzug, Unmöglichkeit, Verschul¬
den bei Vertragsschluß, positiver Vertragsverletzung, schuldhafter Verletzung von Nachbesserungspflichten
und unerlaubter Handlung, ist DMC nur verpflichtet, wenn der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
von DMC oder auf das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft zurückzuführen ist. Im Fall der groben Rthrfäs-
sigkeit haftet DMC jedoch nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.
Für den Verlust von Daten haftet DMC nur, soweit der Auftraggeber diese in anwendungsadäquaten Intervallen,
mindestens einmal täglich, in maschinenlesbarer Form sichert und damit gewährleistet, daß diese Daten mit
vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können.
Schadensersatzansprüche verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.
Soweit Schadensersatzansprüche nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder eingeschränkt
sind, umfaßt dieser Ausschluß bzw. diese Beschränkung auch Ansprüche gegen Mitarbeiter und Beauf¬
tragte von DMC.
Etwaige SchadensersatzansprOche sind der Höhe nach auf das Dreifache der jährlichen Vertragsgebühr
begrenzt.

6.8
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7. GEBÜHREN UND NEBENKOSTEN
Für die monatliche Serviceleistung zahit der Auftraggeber die Im Vertrag vereinbarte Monatsgebühr ab
Vertragsbeginn.
Diese wird jeweils bis zum Ende des Vertragsjahies im voraus berechnet und ist innerhalb von 10 Tagen
nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechts¬
kräftig festgestellt ist. Die Geltendmachung eines Rückbehaltungsrechts, das auf einem anderen Vbr-
tragsverhältnis mit dem Auftraggeber beruht, ist ausgeschlossen.
Der Auftraggeber übernimmt die mit der Erfüllung der Service-Leistungen verbundenen Reisekosten,
Fracht- oder Portokosten, die Kosten für die ihm verbleibenden Datenträger sowie die mit der Erfüllung
der Hotline-Leistung verbundenen Telefongebühren.
DMC ist erst nach vollständiger Zahlung fälliger Service-Gebühren zur Erbringung von Service-Leistungen
aufgrund dieses Software-Service-Vertrages verpflichtet.

8. VERTRAGSDAUER
Der Software-Service-Vertrag beginnt mit dem angegebenen Vertragsbeginn. Er wird auf unbestimnrte Zeit ab¬
geschlossen und kann frühestens nach 12 Monaten mit einer Frist von 3Monaten zum Ende des Vertragsjah¬
res gekündigt werden.
Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt Vorbehalten.

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Änderungen und Ergänzungen des Software-Service-Vertrages bedürfen der Schriftform.
Oer Auftraggeber ist nicht berechtigt. Rechte aus diesem Vertrag ohne Zustimmung von DMC auf Dritte zu
übertragen.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Besbmmungen des Vertrages nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Ersatzregelung,
die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck möglichst nahekommt.

Erfüllungsort ist Walluf. Alleiniger Gerichtsstand ist Darmstadt.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Stand: 12/90

6.8
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Diverse Weiterentwicklungen

Die Entwicklung von Calamus unterliegt immer wieder Neue¬
rungen. Eine Software die von einem innovativen Team von Pro¬
grammierern und Anwendern gleichermaßen weiterentwickelt
wird und mit immer neuen Ideen bereichert wird erweitert sich
ständig. Dafür haben wir das folgende Kapitel vorgesehen.

Die nachfolgenden Beschreibungen wie z.B. im Kapitel „Druc¬
kertreiber-Generator“ erlaubt Ihnen selbständig Modifikationen Ih¬
res angeschlossenen Druckers vorzunehmen.

Oder im Kapitel „Sysparameter“ beeinflussen Sie ganz indivi¬
duell eigene Voreinstellungen im Calamus.

Sie werden von Zeit zu Zeit über neue Funktionen informiert
und können so die neuen Seiten Ihrem bestehenden Handbuch

hinzufügen.

@

6.9
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6.9.1.1 Das Sysparameter-Modul

Mit dem Systemparameter-Modul können Sie einige Grundein¬
stellungen ändern. Diese Parameter sind so fundamental, daß Sie
die Definition wahrscheinlich nur einmal vornehmen müssen. Der
entsprechende Programmteil wird als Modul mitgeliefert, damit der
Hauptspeicher nicht unnötig belastet wird. Sie finden dieses Modul
unter dem Namen „SYSTEM .CXM“ im Modul-Ordner. Nachdem Sie

es geladen und ausgeführt haben, sehen Sie folgendes Formular:

rSYSTEHPftRflHETER EIHSTELLEH [
F o n t - G e s a n t v e r z e i c h n i s s i c h e r n

Systenpfade
I f t u s Ifl n

Relat iv I A b s o l u t

IEigene IB i l d s c h i r n a u fl ö s u n g
H o r i z o n t a l :

V e r t i k a l :

S t a n d a r d X

68.279 dpi
68.279 dpi

8192| Bytes
8192 Bytes

leBBBBB Bytes

Hininaler Systenspeicher (ST RRH):
(TT RAM) :

Puffe r fü r Vek torausgabe:

Rusgabefornat für Datun: BD.BH.y.. (M,OH,DiBD;y,V)
flusgabefornat für Uhrzeit: BH.H  ( a / fl H , B H , M , S )

A k t i v e D e a d k e y s : O O O M O B — M

d Z I

Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen Funktionen
erläutert und welche Auswirkungen vorgenommene Änderungen
haben.

2



yERÜE<i

6.9.1.3 Font-Gesamtverzeichnis sichern

Benutzen Sie viele Zeichensätze, werden Sie die entsprechenden
Dateien sicherlich nach einer Systematik geordnet haben und in
entsprechenden Unterverẑ ichnissen aufbewahren. Calamus sucht
eine Zeichensatz-Datei zwar in allen Unterverzeichnissen des ein¬

gestellten Font-Suchpfades (siebe Kapitel 5.2.3.8), dies kann je
nach Anzahl der Unterverẑ ichnisse aber recht lang dauern. Wenn
Sie jedoch hier das „An“-Feld anwählen, wird ein „Font-
Gesamtverzeichnis“ im Speicher aufgebaut, und unter dem Namen
„FILETREE.FNT“ im Font-Suchpfad abgelegt, ln diesem Gesamtver¬
zeichnis werden alle gefundenen Zeichensätze mit dem Unterver¬
zeichnis, in dem sie stehen abgelegt. Beim Start von Calamus wird
dieses Gesamtverzeichnis wieder geladen und der „Standort“ aller
Zeichensatzdateien ist bekannt. Wird ein Zeichensatz benötigt,
braucht Calamus nur in diesem Gesamtverzeichnis nachzuschauen

und kann dann ohne langwierige Suchaktion auf die Datei zugrei¬
fen. Wird ein Zeichensatz nicht in diesem Gesamtverzeichnis ge¬
funden, erscheint die übliche Meldung (siebe Kapitel 5.2, Seite 8).
ln diesem Fall können Sie mit einem Klick auf „Nochmal

versuchen“ das Gesamtverzeichnis neu aufbauen. Wie gesagt:
Diese Funktion ist nur dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Zeichensätze
in Unterverzeichnissen des eingestellten Font-Pfades aufbewahren.

o
S
o

©

6.9.1.4 Systempfade

Die Systempfade können wahlweise relativ oder absolut einge¬
geben werden. „Relative Syslempfade“ bedeutet, daß alle Pfade
relativ zum CALAMUS-Ordner angegeben werden. Dies ist insbe¬
sondere dann sinnvoll, wenn alle Ordner, die zu CALAMUS
gehören im CALAMUS-Ordner enthalten sind. Es ist dann sehr
einfach den gesamten Ordner auf eine andere Partition zu
kopieren, ohne daß die Suchpfade verloren gehen.

6.9
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Sind die Dateien über alle Partitionen verstreut, ist es sinnvoller
„Absolute Systempfade“ einzustellen.

6.9.1.5 Bildschirmauflösung

Hier stellen Sie ein, welche Auflösung in Pixel pro Zoll Ihr Bild¬
schirm hat. Mit dem Feld „Standard“ werden die vom Betriebs¬
system zurückgelieferten Werte verwendet, die aber nur selten
genau stimmen. Wenn Sie das Feld „Eigene“ anklicken, können Sie
die horizontale und vertikale Auflösung in die darunterliegenden
Felder eingeben. Dazu müssen Sie die Anzahl der Pixel in senk¬
rechter und waagerechter Richtung durch die tatsächliche Bildhöhe
und Bildbreite in Zoll teilen. Bei einem Bildformat von 24 cm

Breite und 15,7 cm Höhe (das entspricht 9,44 x6,18 Zoll -ein Zoll
sind 2,54 cm) und einem Bildformat von 640 x400 Pixel haben Sie
also eine Auflösung von 67,8 dpi horizontal x64,7 dpi vertikal.

@
O
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Minimaler Systemspeicher

Beim Start belegt Calamus fast den gesamten Speicher des Be¬
triebssystems. Hier können Sie einstellen wieviel Restspeicher üb¬
rigbleiben soll. Dies ist notwendig, weil bestimmte Systemteile (wie
das nachladbare KontroUfeld des Atari TT) auch im Nachhinein
noch Speicher anfordem können. Wenn Sie dieses KontroUfeld
oder andere entsprechende Programme benutzen, soUten Sie die¬
sen Systemspeicher erhöhen. Mindestens 8192 Bytes müssen
jedoch auf jeden FaU übrig bleiben.

6.9
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6.9.1.7 Puffer für Vektorausgabe

Bei der Umsetzung von Vektor- in Rasteî afikdaten (siebe Kapi¬
tel 4.3) benötigt Calamus ebenfalls einen Zwischenspeicher -Puf¬
fer genannt. Die Größe dieses Puffers ist normalerweise auf 65536
Bytes eingestellt. Wenn Sie beim Aufbau komplexerer Vektoî rafi-
ken Systemabstürze feststellen, ändern Sie diesen Wert zum Bei¬
spiel auf das Doppelte (131.072 Bytes).

6.9.1.8 Ausgabeformat für Datum

ln vielen Ländern wird das Datum in einem anderen Format als
in Deutschland dargestellt (in Amerika zum Beispiel als 199M2-31,
also als Jahr-Monat-Tag). Dieses Format können Sie hier einstellen.
Dabei wird für ein vorkommendes „D“ die Tageszahl, für ein „M“
die Monatszahl und für ein „Y“ die vierstellige Jahreszahl einge¬
setzt. Mit einer vorangestellten „0“ wird einstellige Tages- oder
Monatszahlen ebenfalls eine 0vorangestellt. Ein kleines „y“ steht
für eine zweistellige Jahreszahl.
Hier einige Beispiele für den 31. Januar 1991:
OD.OM.Y

D.M.Y

y-M-D

3 :

I
o

©

31.01.1991
31.1.1991
91-1-31

6.9.1.9 Ausgabeformat für Uhrzeit

Wie beim Datum können Sie auch hier das Format einstellen.

„H“ steht dabei für die Stunden, „M“ für die Minuten und „S“ für
die Sekunden. Die Minuten werden dabei immer mit vorangestell¬
ter „0“ ausgegeben, bei den Stunden können Sie das mit „OH“ ein¬
stellen. Kommt in der Einstellung ein kleines oder großes „A“ vor,
dann wird die Uhrzeit nur im 12-Stunden-Format ausgegeben und
entsprechend ein klein- oder großgeschriebenes „AM“ oder „PM“
ausgegeben. 6.9
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6.9.1.10 Aktive Deadkeys

Hier können Sie einstellen, welche der in Kapitel 5.6.1.6 be¬
schriebenen Deadkeys aktiv sein sollen.

@
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6.9.2.1 Der Druckertreiber-Generator

Auch zum Drucken von Calamus-Dokumenten benötigen Sie ei¬
nen Treiber, der die Calamus-Daten so umsetzt, daß der Drucker
sie versteht. Für die mit Abstand meisten Drucker ist ein solcher

Treiber bereits im Lieferumfang von Calamus enthalten.
Einige wenige Drucker werden jedoch auf recht exotische Art

angesteuert. Damit Sie auch diese Drucker unter Calamus nutzen
können, wird ein Druckertreiber-Generator mitgeliefert, mit dem
Sie sich auch für diese Drucker einen Treiber erstellen können.

Hierbei sei jedoch darauf hingewiesen, daß diese Prozedur eine ge¬
wisse Erfahrung im Umgang mit Druckern und Steuersequenzen
voraussetzt. Als Anfänger sollten Sie sich daher an Ihren Händler,
einen erfahrenen Bekannten oder einen Computerclub wenden,
die Ihnen bei der Erstellung eines Druckertreibers sicherlich gerne
behilflich sind.

Das entsprechende Programm finden Sie unter dem Namen
„CDTG.PRG“ im Ordner „Drucker“. Nachdem Sie es gestartet ha¬
ben, sehen Sie folgendes Formular:

X

I
a

C a l a m i s - P r u c k e r t r e l b e r k o n v t r t e r

Trc ibcr tap i F o m a t e P a p i c r v o r s c h U b e D r u c k c o d e s
P a r a n e t e r I P a r a n e t e r I I Kwmeiitar

PINS, 183 DPI
8PINS, 248X118 DPI

.24 PINS, 248X183 DPI''iD PINS, 388 DPI
24 PINS, 388 DPI

_24 PINS, 388 OPI DPT
168 PLANE ORIENTATION
168 POINT ORIENTATION

W C
M f I O N

OUCl.k«CH<vr ● 0 * T k M t t « . C N T M | C X k U M 6
K C T I N « C 0 * W « M t C M t t 6 M

● W M N O U M 3

Kritten by Axel Hayner

Copyright S1S88-1891 OKC EnbH®24 PINS, 388 OPI CVIK
CYKK 4LIKES KOR.
CWl LINE ORIENTATION

' C D D ' l a d e n 1l 'CDD' speichern |] >CDT' erz P u l te u a e n
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Mit den Feldern am unteren Rand können Sie eine bereits beste¬

hende Druckerdefinition laden, die aktuelle Definition abspeichern,
einen Druckertreiber erzeugen oder das Programm beenden.
Druckerdefinitionen haben den Dateityp „CDD“ und enthalten in
Textform eine Beschreibung der Steuercodes. Sie sollten eine
Druckerdefinition aber niemals direkt mit einem Texteditor bearbei¬

ten, sondern dazu den Druckertreiber-Generator benutzen.
Der erste Schritt besteht darin, eine Druckerdefmition zu laden,

die dem gewünschten Treiber möglichst nahe kommt. Diese wird
dann soweit wie nötig verändert, um dann daraus den Drucker¬
treiber zu erzeugen. Klicken Sie dazu also auf das Feld „CDD
laden“ und wählen Sie im folgenden Formular eine entsprechende
Datei aus. Ändern Sie nun den Namen des Druckers im obersten
Feld des Formulars.

Nun können Sie folgende Einstellungen ändern:
●Treibertyp

Im linken unteren Teil des Formulars sehen Sie eine Liste der

unterstützten Treibertypen.
● F o r m a t e

Die Papierformate, die vom Druckertreiber unterstützt werden
sollen.

●Papierzuführungen
Hier stellen Sie ein, woher der Drucker sein Papier nehmen
soll (Einzelblatt, Endlos, Umschläge usw.).

●D r u c k c o d e s
Die Steuerzeichen für den Drucker.

● P a r a m e t e r I

Diverse Einstellungen.
● P a r a m e t e r I I

Maßeinheit und mögliche Grafikauflösungen.
● K o m m e n t a r

Hier können Sie eine Bemerkung zum Druckertreiber ablegen.
So können Sie kurz anmerken, mit welchen Druckern dieser
Treiber funktioniert oder ähnliches.

O
o

i

6.9
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6.9.2.3 Formate

P a p i e r v o r s c h U b e D r u c k c o d e s
—P-ar-ailfiter, I paraneter II Kcwnentar
</ DIN D4

U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .

F o r n a t e

In der linken Hälfte sehen Sie eine Liste der definierten Papier¬
formate -oder „Undefiniert“, wenn noch kein Format eingestellt
ist. Mit einem Doppelklick auf eines der Formate können Sie dieses
ändern. Im rechten Teil des Formulars erscheint dann eine Liste
der möglichen Blattgrößen und Einstellfelder für die minimalen
Blattränder:

@

c n

P a p i e r v o r s c h ü b e D r u c k c o d e s
—aiOBfiter IParaneter II L o M e n t a r
v/ DIN 04 1 G r o ß e ; I R ä n d e r !

F o r n a t e

U n d e fi n .
D i n 0 5
D i n 0 4
D i n 0 3
D i n B 5
L e t t e r
Legal
D o u b l e

U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .
U n d e fi n .

R a n d l i n k s i B - _ i _ c n
Rand rechts: c n
R a n d o b e n i B _
Rand unten :B—,

c n

c n

H a l f

E i g e n e s

Wählen Sie nun die Blattgröße aus der Liste aus. Ist ihr ge¬
wünschtes Papierformat nicht in der Liste, klicken Sie bitte
„Eigenes“ an. Dann können Sie die Größe selbst definieren. Wenn
der Drucker nicht das ganze Blatt bedrucken kann (was der Nor¬
malfall ist), können Sie noch einstellen, wieviel Platz an allen vier
Seiten bleibt.

10



Bitte achten Sie darauf, daß in der Formatliste alle Formate mit
einem Häkchen versehen sind. Dieses Häkchen können Sie mit ei¬
nem Einfachklick auf das Format an- und auch ausschalten und

damit einzelne Formate aus dem erzeugten Druckertreiber heraus¬
nehmen.

6.9.2.4 Papierzuführungen

F o r n a t e |
_Parane_ter_I

Pap ie r vo r schub 1 :Kasse t t e
M a n u e l l

D r u c k c o d e s
P.araaeter II Konngn ta r

Papicrvorschübe

Z e i tfl u t o n

Pap iervorschub 2 :
M a n u e l l Z e i tfl u t o n .

C 9
O

Pap iervorschub 3 :
M a n u e l l Z e i tfl u t o n .©

Pap iervorschub 4 :
M a n u e l l Z e i tfl u t o n

Der Drucker kann sein Papier auf bis zu vier verschiedene Arten
erhalten. VJ^rend bei Matrixdruckern nur „Einzelblatt“ und
„Endlos“ interessant sein dürfte, bieten Laserdrucker noch einige
weitere Möglichkeiten.

Für jede dieser Papierzuführungen können Sie hier einen Na¬
men eingeben und bestimmen, wie sich Calamus beim Seiten¬
wechsel verhalten soll;
● M a n u e l l

Nach jeder Seite wartet Calamus bis Sie ein neues Blatt einge¬
legt haben

● A u t o m .

Die Seiten werden fortlaufend gedruckt
● Z e i t

Anstatt die Seiten auszudrucken werden sie nur aufgebaut.
Danach erscheint ein Formular, in dem die dafür benötigte
Zeit angezeigt wird. Damit können Sie „Pseudo“-Zuführungen 6.9
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erzeugen, um abzuschätzen wie lange die Ausgabe auf einem
bestimmten Drucker ungefähr dauert. Da viele Belichtungsstu¬
dios die benötigte Maschinenzeit berechnen, ergibt sich daraus
eine Kostenabschätzung.

6.9.2.5 Druckcodes

F o r n a t e P a p i e r v o r s c h ü b e |
ParanR.tor. .1 Parameter ^ K o n n e n t a r

PREXIT HEHLINE G R R P H M O D E
(C)OPIES (f)EEDSET PLRNESET
CUR-UERMIDTK H E I G H T

D r u c k c o d e s

P R I H I T
(R)EVERSE
C(iR_K0R

C 5

O
3

Hier findet die Anpassung der Steuerzeichen des Druckers statt.
Je nachdem, welchen Druckertyp Sie aus der linken Liste ausge¬
wählt haben, stehen mehrere Steuercodes zur Verfügung, die im
unteren Teil des Formulars schwarz hervorgehoben sind. Die grau
angezeigten Codes sind für den angewählten Druckertyp nicht rele¬
vant und können nicht angewählt werden.
● P R I N I T

Dieser Steuercode wird einmal vor den eigentlichen Druckda¬
ten geschickt.

● P R E X I T

Nach dem Ausdruck wird dieser Code geschickt.
● N E W L I N E

Dieses Steuerzeichen wird vor jeder Zeile gesandt. Als Parame¬
ter folgt die Anzahl der Grafikdaten. GRAPHMODE -Mit diesem
Steuerzeichen wird der Drucker in den Grafikmodus versetzt.

●(R)EVERSE
Diese Funktion wird im Moment nicht benutzt.6.9
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●(C)OPIES
Dieses Steuerzeichen wird benutzt, um vor dem Druck einer
Seite die Anzahl der auszudruckenden Seiten anzugeben. Mit
dem Funktionsbereich „Parameter I“ können Sie einstellen, ob
als Parameter die Gesamtanzahl der Exemplare oder die Anzahl
der zusätzlichen Kopien übergeben wird.

●(F)EEDSET
Mit diesem Steuercode wird die Größe des Papiervorschubs ein¬
gestellt. Als Parameter wird die Anzahl der vertikalen Einhei¬
ten übergeben. Wie groß eine solche Einheit ist, definieren Sie
im Funktionsbereich „Parameter 11“.

●P L A N E S E T

Bei Farbdruckern wird vor der Ausgabe jeder Farbebene dieses
Steuerzeichen gesandt.

● C U R _ H O R

Diese Funktion wird im Moment nicht benutzt.
● C U R _ V E R

Hiermit wird das Papier vorgeschoben. Als Parameter wird die
Anzahl der vertikalen Einheiten übergeben. Die Größe dieser
vertikalen Einheit wird im Funktionsbereich „Parameter II“
eingestellt.

● W I D T H

Diese Funktion wird im Moment nicht benutzt.
● H E I G H T

Diese Funktion wird im Moment nicht benutzt.

O

o

Das Format der Steuercodes ist sehr flexibel: Sie können entwe¬

der im Dezimal-, Hexadezimal oder ASCII-Format angegeben wer¬
den. Im Hexadezimal-Format stellen Sie bitte ein „S“-Zeichen vor,
im ASCIl-Modus müssen Sie die Zeichen in Hochkommata („) ein¬
schließen. In den Druckcode „PRINIT“ können (und sollten) Sie
zusätzlich die Druckcodes „(F)EEDSET“, „(C)OPIES“ und „(R)
EVERSE“ einbauen, indem Sie ein „F“, „C“ beziehungsweise „R“
eingeben (ohne Hochkommata). Bitte beachten Sie aber die maxi- 6.9
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male Länge des Druckcodes in Bytes, die unter dem Kommentar
angegeben ist.

Einige Druckcodes haben zusätzliche Parameter. Die Anzahl die¬
ser Parameter ist in der untersten Zeile des Feldes angegeben. Um
diese Parameter in den Druckcode einzubauen, geben Sie bitte „nl“
für den ersten Parameter (ohne Hochkommata), „n2“ für den
zweiten und so weiter ein.

6.9.2.6 Parameter I

1Fornate Papiervorschübe Druckcodes
m P a r a n e t e r I I K c n n e n t a r
: 1 0 s e c ,

H e h r f a c h k o p i e n : 1 f t n z a h l d e r K o p i e n 1

P a r a n e t e r I
T i n e o u t

1 U n z a h l d e r E x e n p l a r e 1

f t u s

R e v e r s d r u c k ! I M ö g l i c h 1 Hicht nög l ich

Je nach Treibertyp können Sie hier verschiedene Funktionen
einstellen. Im folgenden finden Sie die Liste aller möglichen Ein¬
stellfelder.
● T i m e o u t

Wenn sich der Drucker nach der hier eingestellten Zeit nicht
meldet, wird die Druckausgabe abgebrochen.

●Mehrfachkopien
Hier stellen Sie ein, ob der Drucker eine Seite selbständig
mehrfach ausdrucken kann. Wenn dies der Fall ist, bestimmen
Sie mit dem Feld „Anzahl der Kopien“ oder „Anzahl der
Exemplare“, ob als Parameter des Druckcodes ,,{C)OPIES“ die
Anzalil der zusätzlich zur ersten Seite zu druckenden Kopien
oder die Gesamtanzahl der Exemplare angegeben wird.

14



●R e v e r s d r u c k

Diese Funktion wird im Moment nicht benutzt.
●Z e i l e n e n d e c o d e

Mit diesen vier Feldern bestimmen Sie, welche Zeichen nach
jeder Zeile zum Drucker geschickt werden.

6.9.2.7 Parameter II

F o r n a t e P a p i e r v o r s c h ü b e
P a r a n e t e r I

D r u c k c o d e s
IKcnnentarP a r a n e t e r I I

M a ß e i n h e i t i
JL inch X X X . X X c n
18B

I Auflösungen ! ^ 75 * 75 dpi
1 0 B * l e e d p i
1 5 0 * 1 5 0 d p i
3 0 0 * 3 0 0 d p i

o
S
o

©

In diesem Funktionsbereich stellen Sie die vertikale Einheit des

Druckers sowie bei einigen Treibertypen die verfügbaren Druckauf¬
lösungen ein.
●M a ß e i n h e i t

Hier stellen Sie ein, in welcher Maßeinheit der Drucker arbei¬
ten soll. Dabei haben Sie die Auswahl zwischen Bruchteilen
von Zoll und Zentimetern. Klicken Sie dazu entweder in das

linke oder rechte Feld, das daraufhin mit einem Haken verse¬
hen wird. Im linken Feld können Sie die Zahl unter dem

Bruchstrich anklicken und den Bruchteil eingeben.
●Auflösungen

Je nach Treibertyp stehen verschiedene Auflösungen zur Verfü¬
gung. Wählen Sie diejenigen an, die der Treiber unterstützen
soll.

15



6.9.2.S Kommentar

Fornate Papiervorschübe Druckccdes~]
P a r a n e t e r I P a r a w e t e r I I

HP LaserJet III -Treiber (S kcnp.)

A u t o r :
A. Uagner !(C) 1990 by CMC
K o n n e n t a r :
Die durch die Codes eingestellten Rän
der sind die physikalisch kleinst *-
nöglichen.

K o n n e n t a r

Hier können Sie eine weitere Zeile Treiberbeschreibung, Ihren
Namen als Autor des Treibers und einen bis zu fünfzeiligen Kom¬
mentar eingeben.

@
o

o

6 9

I
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In diesem Teil sollen einige Fachbegriffe aus der Fachsprache der Setzer und der
Computerwelt erklärt werden. Es handelt sich dabei nicht um endgültige und erschöp¬
fende Definitionen. Diese Zusammenstellung ist auch keineswegs vollständig, sie soll
Ihnen jedoch bei Begriffsunklarheiten weiterhelfen.

Algorithmus
Methodisches Rechenverfahren, meist benutzt im Sinne einer Anleitung zur Lösung
einer Problemstellung mit Hilfe eines Computerprogramms.

A n k l i c k e n
Wird der Mauscursor auf ein >*■ Icon bew^t und dann die linke Täste der »-▶
Maus gedrückt, wird eine dem Icon entsprechende Aktion ausgeführt. Man spricht
dann vom Anklicken des Icons.5

o

Arbeitsfenster
Im Arbeitsfenster wird das Dokument (oder ein Teil davon) angezeigt und bearbei¬
tet. Das Arbeitsfenster besteht aus der Überschrift, der Arbeitsfläche und den
Rollbalken.

©

Auflösung
Unter Auflösung versteht man die „Feinheit“ des bei einer Übertragung in den Com¬
puter (Digitalisierung) verwendeten Rasters. Auch Ausgabegeräte wie Drucker oder
Satzbelichter haben eine Auflösung, nämlich die kleinste darstellbare Punktgröße
Bei Scannern (»̂  Scannen) unterscheidet man zwei Auflösungen: die kleinste
Punktgröße und die Anzahi der Helligkeitsstufen. Je höher die Auflösung eines
Gerätes ist, um so mehr Speicher wird benötigt.

7.0
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Ausrichtung
Ein Text oder eine Grafik können an einer Linie sowohl horizontal als auch vertikal

ausgerichtet werden. Es gibt die bündigen Ausrichtungen (linksbündig, rechtsbün¬
dig, oben und unten bündig) und die zentrierte Ausrichtung. Bei letzterer wird die
Schrift oder die Grafik so positioniert, daß sie links und rechts (beziehungsweise
oben und unten) gleich viel übersteht. Bei Texten gibt es noch den Blocksatz. Hier
wird zwischen zwei Worten oder zwischen zwei Zeilen so viel Platz eingefügt, daß
der 'Ifext genau den Platz vom linken zum rechten (oder vom oberen zum unteren)
Rand füllt.

Befehlsfeld
Feld, in dem alle Befehle einer Befehlsgruppe angezeigt werden, ln Calamus SL
können mehrere Befehlsfelder gleichzeitig benutzt werden. Kapitel 5.1, Bedie¬
nung der Standardelemente, Punkt: Wie sag icb’s ihm ...

@
O

C i

Befehlsgruppe
Eine Befehlsgruppe faßt mehrere Befehle, die einen ähnlichen Arbeitsbereich umfas¬
sen, zusammen. Ein Modul unterteilt sich meist in mehrere Befehlsgruppen, die
über »+ Icons angewählt werden können. Diese Befehlsgruppenicons werden zwi¬
schen »-»● Kopfzeile und »Befehlsfeld angezeigt.

B ^ e r k u r v e
Eine Bözierkurve besteht aus einem Anfangs-, einem End- und zwei „magnetischen“
Punkten. Die Kurve verläuft durch den Anfangs- und den Endpunkt. Die magneti¬
schen Punkte beeinflussen den Verlauf der Kurve.

B i t

Kleinste Informationseinheit im Computer. Ein Bit entspricht den Zuständen „Strom
an“ (1) oder „Strom aus“ (0).

B locksatz
Ausrichtung

7.0
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Byte
Ein Byte besteht aus acht Bits. Es kann also achtmal die Zustände 0und 1anneh¬
men. Insgesamt ergibt das 256 Kombinationsmöglichkeiten. Ein Byte kann also 256
verschiedene Zustände annehmen. Im Hauptspeicher eines Computers (»> RAM)
können viele Bytes abgespeichert werden, wieviele, das hängt von der Speicherkapa¬
zität des Rechners ab, die in KB (1.024 Bytes) oder MByte (1.048.576 Bytes) angege¬
ben wird. Kapitel 4.0, Grundsätzliches, Informationsdarstellung im Computer.

Cicero
Druck-Maßeinheit. Ein Cicero (cic) entspricht 4,5 Millimetern und unterteilt sich in
12 Punkt Cicero (p).

Clipboard
Klemmbrett, Zwischenablage

C D

D a t e i
Zusammenfassung von Daten, die gemeinsam auf einem Massenspeicher wie
Diskette oder ** Festplatte abgelegt werden. Eine Datei kann zum Beispiel ein
Calamus- »-▶ Dokument, ein Zeichensatz, ein Modul aber auch eine
Adreßliste sein. Dateien haben einen Namen, über den sie eindeutig identifiziert
werden können.

©

D a t e i o r d n e r
^Inhal tsverze ichnis

Designerhöhe
Maß für die Größe eines Zeichens. Die Designerhöhe ist von Zeichensatz zu Zei¬
chensatz verschieden und wird vom Entwickler festgelegt.

Desktop Publishing
Zusammenfassung aller Arbeitsgänge zum Erstellen einer Druckvorlî e (Entwurf,
Layout, Satz) mit Hilfe eines Computerprogramms.

7.0
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D i c k t e
Zeichenbreite einer Schrift.

D iske t te
Magnetischer Massenspeicher, auf dem Daten wie auf Tonband gespeichert werden
können. Auf Diskette gespeicherte Daten bleiben also auch nach dem Ausschalten
des Computers erhalten. Die Diskette besteht aus einer runden, flexiblen, mit Ton¬
bandmaterial beschichteten Scheibe und einer schützenden Hülle Die Daten werden

in Spuren (ähnlich den Rillen einer Schallplatte, aber nicht endlos) und Sektoren
{„Kuchenstücken“) gespeichert. Um diese Spuren und Sektoren zu ziehen, muß die
Diskette vor der ersten Benutzung formatiert werden. Disketten gibt es in verschie¬
denen Formaten: Die 8"{ZoU)-Generation ist heute praktisch ausgestorben, auf dem
Markt findet man nur noch 5,25"- und 3,5"-Disketten. Aber Achtung: Auch hier
gibt es verschiedene Kapazitäten!

@
O

o

D i v i s
Ein Querstrich wird als Divis bezeichnet. Divise gibt es in verschiedenen Längen:
Das M-Divis ist so breit wie ein großes M, das N-Divis entsprechend schmaler.

D M A

Abkürzung für „Direct Memory Access“, übersetzt: „direkter Speicherzugriff“ Schnellst¬
mögliche Datenübertragungsart auf Mikrocomputern.

D o k u m e n t
Druckvorlage Das, was Sie mit Calamus erstellen und bearbeiten.

D P I
Abkürzung für „Dots per inch“. Maß für die Auflösung von Ausgabegeräten.

D T P
Desktop Publishing

7.0

4



H l

B

Durchschuß
Abstand zwischen zwei Zeilen, genauer: zwischen dem unteren Rand einer und
dem oberen Rand der folgenden Zeile. Die Zeile wird dabei durch die »->● Kegelhöhe
begrenzt.

E d i t o r
Programm zum Bearbeiten von Daten. Je nach Art der Daten gibt es verschiedene
Editoren. Beispiele: Texteditor, Rastergrafik-Editor, Vektorgrafik-Editor.

Exportieren
Hier: Abspeichem der Daten aus einem Rahmen.

Farhauszug
Druckvorlage für eine Druckfarbe, die bei der »-▶ Farbseparation erzeugt wird.

X

I

Farbseparation
Farbige Bilder werden in Druckerzeugnissen dadurch erzeugt, daß vier Farben (Gelb,
Magenta, Cyan und Schwarz) in unterschiedlichen Intensitäten übereinanderge¬
druckt werden Kapitel 4.6, Farbseparation. Die Intensitätsabstufungen werden
durch Verwendung eines »-»■ Rasters erreicht. Da die vier Farben aber in vier ver¬
schiedenen Druckvorgängen aufgebracht werden müssen, sind dafür auch vier
Druckvorlagen, die sogenannten Farbauszüge, nötig. Das Aufteilen eines farbigen
Dokumentes in diese vier Druckvorlagen nennt man Farbseparation. Werden im Do¬
kument noch ** Schmuckfarben verwendet, dann können noch mehr Farbauszüge
entstehen. Diese müssen dann auch separiert werden.

©

7.0
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Festplatte
Das Prinzip der Diskette wurde für die Konstruktion von Festplattenlaufwerken
weiterentwickelt. Die magnetische Scheibe ist hier nicht mehr wechselbar, dafür
sind die Datendichte und die Übertragungsgeschwindigkeit jedoch um mindestens
das 20fache höher. Die Kapazität einer Festplatte kann je nach Bauform zwischen 20
und 1.000 MB schwanken. Die früher verwendeten Festplatten mit MFM- und RLL-
Anschluß konnten pro Sekunde ungefähr 300-500 KB Daten zum Computer übertra¬
gen, moderne SCSI (sprich „Skasi“) -Festplatten schaffen (je nach Preis und Compu¬
ter) 700-2.000 KB Daten pro Sekunde

Figurensatz
Beim Figurensatz wird der Text nicht rechteckig, sondern in einer beliebigen Figur
^formatiert. Rechter und linker Rand sind also nicht fest, sondern können von
Zeile zu Zeile variieren. o

F la t tersatz
Beim Flattersatz werden die Zeilen links- oder rechtsbündig ausgerichtet und sind
unterschiedlich lang. Der Flattersatz ist recht gut lesbar.

F o n t
Zeichensatz

Formatierung
Bei der Formatierung eines Textes werden die Buchstaben und Worte in der Zeile
entsprechend der eingestellten ̂ Ausrichtung plaziert. Dabei werden die Worte
auch getrennt, um ein gleichmäßigeres Schriftbild zu erreichen. Wie der Text aufge¬
teilt wird, hängt von dem verwendeten ^Zeichensatz, der Größe des »-▶ Rahmens
und -wie bereits erwähnt -der Ausrichtung ab.

F o r m s a t z
Figurensatz

7.0
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G B
GigaByte Ein GB entspricht 1.073.741.824 Bytes.

G E M
Abkürzung für „Graphics Environment Manager“, Teil des Betriebssystems Ihres
Computers.

Gemeine
Kleinbuchstaben.

G e v i e r t
Ein Geviert ist ein Zwischenraum, dessen Breite von der verwendeten Schrift ab¬
hängt. Er ist genauso breit wie hoch, die Breite entspricht also der w* Kegelhöhe
der verwendeten Schrift. In der Regel ist ein Geviert so breit wie ein großes „M“,
Halb- und Viertelgevierte sind entsprechend schmaler.

©

Grauhildy Graustufenhild
Bild mit unterschiedlichen Grauwerten. Beispiel: Foto.

Graustufe, Grauwert
Helligkeitsinformation. Ein Grauwert von 0% entspricht der Farbe Schwarz, 100%
sind weiß. Entsprechend wird ein Grauwert von 50% mittelgrau dargestellt.

Groteskschriften
Serifenlose Schriften. »-▶ Kapitel 4.7, Grundsätzliches, Fontkunde.

H a a r l i n i e
Linie mit der kleinstmöglichen Dicke Diese Dicke hängt vom Ausgabegerät ab. Haar¬
linien können also sehr wohl auf dem Bildschirm sichtbar sein und bei der Ausgabe
auf einem Satzbelichter verschwinden.

7.0
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H a r d w a r e
Ein Computersystem besteht aus Hardware und Software. Die Hardware besteht
aus allen Teilen, die man anfassen kann, wie Tastatur, Diskettenlaufwerk, Bild¬
schirm usw. Auch die „Innereien“ wie Mikroprozessor und Speicherchips gehören
z u r H a r d w a r e

Helligkeitswert
Grauwert

H u r e n k i n d e r
Von einem Hurenkind spricht man, wenn die letzte Zeile eines Absatzes in einer
neuen Spalte oder auf einer neuen Seite erscheint. Diese einzelne Zeile wirkt un¬
schön und sollte vermieden werden. ©

O

I c o n

(Sprich „Eikonn“) Piktografische Darstellung eines Befehls oder eines Objektes. Wird
das Icon angeklickt, dann wird der entsprechende Befehl ausgeführt oder das
Objekt aktiviert. Welche Auswirkungen das hat, hängt vom Befehl oder Objekt ab.

X

Importieren
Hier: Einlesen von Daten in einen Rahmen.

Inha l tsverze ichn is
Auf Diskette oder Festplatte auch Dateiordner genannt. Zusammenfassung mehrerer
w* Dateien unter einem Oberbegriff. Genaueres zur Bedienung entnehmen Sie bitte
der Betriebssystem-Dokumentation Ihres Computers.

Intensitätsinformation
Grauwert

Interface
Schnittstelle

7.0
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Jokerzeichen
Um mehrere ähnlich benannte »Dateien auszuwählen oder anzuzeigen, können
Sie mit Jokerzeichen arbeiten. Das Betriebssystem Ihres Computers unterstützt die
Jokerzeichen *“ und Die Bedienung entnehmen Sie bitte der Betriebssystem-Do¬
kumentation.

Kaffeetasse
Hauptutensil des DTP-Operators.

Kapitälchen
Großbuchstaben in der Höhe von Kleinbuchstaben.

K B
C D

KiloByte Ein KB entspricht 1.024 »->● Bytes.
0

Kegelhöhe
Wenn Sie alle Zeichen einer Schrift nebeneinander drucken und dann die maximale
Höhe dieser Zeile bestimmen, kennen Sie die Kegelhöhe dieser Schrift. Es handelt
sich also um die Höhe, die man braucht, um ein beliebiges Zeichen dieser Schrift
unterzubringen. Der Name stammt aus den Zeiten des Bleisatzes, als die Buchstaben
noch auf einzelnen Kegeln untergebracht waren.

K e n n l i n i e
Bilder mit Grautönen (»-> Graubilder) können recht einfach in den Computer einge¬
lesen werden (»-▶ Scannen). Die Kennlinie dient zum Bearbeiten der Grautöne Sie
können damit jedem Original-Grauwert eine neue Helligkeit zuordnen. Damit kön¬
nen Sie den Kontrast oder die Helligkeit eines Bildes (oder eines Teils davon) anhe¬
ben oder verringern. Sie können aber auch ein Negativ des Bildes anfertigen.
Grundsätzlich sollte die sorgfältige Einstellung des Scanners Vorrang vor der Bildbe¬
arbeitung mit der Kennlinie haben.

Keming
w*- Unterschneidung

7.0
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Koord ina ten
Jede Stelle auf einer Seite kann durch ihre Koordinaten beschrieben werden. Die Ko¬
ordinaten setzen sich aus einem horizontalen (X) und einem vertikalen Teil (Y) zu¬
sammen. Die X-Koordinate gibt normalerweise den Abstand der momentanen Steile
vom linken Rand der Seite, die Y-Koordinate den Abstand vom oberen Rand an. Bei
Doppelseiten ist die X-Koordinate auf der linken Seite negativ (kleiner als 0). Sie
steht dann für den Abstand vom Mittelsteg der Doppelseite Sie können diesen Null¬
punkt des „Koordinatensystems“ aber beliebig verschieben.

Kopfzeile
Der Balken am oberen Rand der Arbeitsfläche Ihres Bildschirms (unterhalb der ih-
Pull-Down-Menüs). Hier werden die Icons der Module, die Seitennummer
und die momentanen Koordinaten angezeigt. Außerdem befinden sich die am
häufigsten benötigten Befehle in der Kopfzeile

K u r s i v
Eine kursive Schrift ist -ähnlich wie die schräggestellten Schriften -nach rechts ge¬
neigt. Der Schriflcharakter ist jedoch wesentlich fließender als bei der reinen Schräg¬
stellung. Kursive Varianten existieren meist nur von Antiqua-Schriften »->● Kapitel
4.7, Grundsätzliches, Fontkutide.

Laserd rucker
Ausgabegerät für Computer. Ein Laserdrucker arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie
ein Fotokopierer: Eine elektrostatisch aufgeladene Walze nimmt an bestimmten Stel¬
len schwarzes Farbpulver auf -den Toner -und überträgt diesen dann auf das Pa¬
pier. Dort wird er dann abriebfest eingeschmolzen. Im Gegensatz zum Fotokopierer
wird beim Laserdrucker die Walze jedoch nicht durch ein optisches System, sondern
eben über einen Laserstrahl belichtet. Laserdrucker (und Fotokopierer) sind im allge¬
meinen nicht dokumentenecht, da sich auch der eingeschmolzenste Toner noch ab¬
kratzen läßt.

7.0
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Layout
Skizzierter Entwurf einer Publikation zur Vorbereitung des Satzes. In Calamus: Posi¬
tion und Größe aller Rahmen einer Seite.

Ligatur
Verbindung optisch ähnlicher Zeichen beim Druck. Beispiel: ft.

M a t r i x d r u c k e r
Ausgabegerät für Computer. Ein Matrixdrucker verfügt über einen Druckkopf, in
dem (meist) 9oder 24 Nadeln vertikal oder versetzt angebracht sind. Dieser Druck¬
kopf wird horizontal über das Papier bewegt, wobei die Nadeln im richtigen Mo¬
ment nach vom auf ein Farbband schnellen und an der entsprechenden Stelle das
Papier einfärben. Das Papier wird wie bei der Schreibmaschine zeilenweise transpor¬
tiert. Da sich die Nadeln beliebig ansteuem lassen, können mit Matrixdruckem auch
beliebige Grafiken ausgedruckt werden. Nachteilig ist die relativ geringe Arbeitsge¬
schwindigkeit beim Ausdruck einer kompletten Grafikseite und das laute Arbeits¬
geräusch. Dafür sind Matrixdrucker jedoch dokumentenecht und erlauben es,
Durchschläge zu bedrucken.

o

o

©

M a u s
Eine Maus ist ein etwa zigarettenschachtelgroßes, grafisches Eingabegerät, das auf ei¬
ner Unterlage (Tisch, Matte) bewegt werden kann. Mit einer Kugel an der Unterseite
werden diese Bewegungen abgetastet und an den angeschlossenen Computer weiter¬
geleitet. Dieser bewegt dann den »-> Mauscursor auf dem Bildschirm entsprechend
der Bewegung der Maus auf der Unterlage Mit den beiden Tasten (auch Mausknöpfe
genannt) können an der Stelle, an der der Mauscursor gerade steht, Aktionen ausge¬
führt werden (»♦ Icon, Anklicken).

M a u s c u r s o r

Symbol auf dem Bildschirm, das mit der Maus bewegt wird. Der Mauscursor
kann entsprechend dem Betriebszustand der Software verschiedene Formen an¬
nehmen, beispielsweise um dem Benutzer anzuzeigen, daß im Moment keine Daten¬
eingabe möglich ist. 7.0
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MegaByte. Ein MB sind 1.048.576 (1.024x1.024) Bytes.

Mikroprozessor
Das Herzstück jedes Mikrocomputers. Ein Mikroprozessor kann nur sehr einfache
Aufgaben erledigen, etwa: „Hole den Wert, der im RAM an der Stelle xsteht“,
oder „Addiere die Zahl xund die Zahl y“, das aber mit fast unglaublicher Geschwin¬
digkeit. Er kann also auch sehr viele dieser Befehle pro Sekunde ausführen. Sehr
viele einfache Befehle in der richtigen Reihenfolge aneinandergereiht, ergeben ein
Programm, das dann auch kompliziertere Probleme lösen kann. Die Art, wie der Mi¬
kroprozessor auf den Speicher zugreift, bestimmt unter anderem die Arbeitsge¬
schwindigkeit des Computers. l6-Bit-Prozessoren arbeiten schneller als 8-Bit-Mikro¬
prozessoren, aber langsamer als ihre 32-Bit-KoUegen. Außerdem spielen noch die
Taktrate (oder Prozessorfrequenz) und die Arbeitsgeschwindigkeit des Speichers eine
Rolle In der breiten Anwendung haben sich heute zwei Mikroprozessor-Reihen
durchgesetzt. Anwender, die auf die Kompatibilität zu IBM® Personal Computern an¬
gewiesen sind, arbeiten mit Prozessoren der 80x86-Serie Als leistungsfähiger und
einfacher zu programmieren haben sich jedoch die Mikroprozessoren der 680x0-Li-
nie erwiesen, die in vielen anderen Computern eingesetzt werden.

I

M o d u l
Programmteil. Mit Modulen kann der Funktionsumfang von Calamus SL beliebig er¬
weitert werden. Module können während des Betriebes ein- und ausgeklinkt werden.

M o n o c h r o m b i l d
Bild, das nur aus zwei Helligkeitswerten (schwarz bzw. farbig und weiß) besteht.

Offsetdruck
Flachdruckverfahren.

O r d n e r
»-▶ Inhaltsverzeichnis

12
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Paginierung
Aufteilung des Textes auf mehrere Seiten und Vergabe der Seitennummem.

P i c a

Druck-Maßeinheit. Ein Pica entspricht 1/6" (Zoll), also ungefähr 0,352 mm und un¬
terteilt sich in 12 Punkt Pica.

P i x e l
Kleinstmöglicher darstellbarer Punkt eines Ausgabegerätes. Die Größe eines Pixels be¬
stimmt die Qualität der Ausgabe Mirend die Pixel am Bildschirm und im Ausdruck
mit einem Matrixdrucker noch recht gut zu erkennen sind, schrumpfen sie bei ei¬
nem guten Laserdrucker schon auf unter 0,1 mm. Satzbelichter arbeiten mit Pixeln
von 0,01 mm Dicke und produzieren absolut professionelle Ergebnisse

O

PostScript ®
Seitenbeschreibungssprache ̂ Kapitel 4.0, Grundsätzliches, Raster-ZVektorfonts.@

P u l l - D o w n - M e n ü
Die Oberbegriffe der Pull-Down-Menös werden am oberen Rand des Bildschirms an¬
gezeigt. Wird der »-)● Mauscursor auf einen solchen Oberbegriff bewegt, klappt das
Menü herunter. Nun kann ein Menüpunkt (Befehl) angeklickt werden.

P u n k t
1. Punkt Pica (pt): Druckmaß. 1/72" oder 1/12 Pia, entspricht ungefähr 0,352 mm.
2. Punkt Cicero (p): Druckmaß. 1/12 Cicero, also 0,375 mm.
3. Rasterpunkt. Setzt sich aus mehreren Rasterpixeln zusammen, die je nach Grau-
wert gedruckt werden oder nicht. Dadurch variiert die Größe des Rasterpunktes,
und das Bild erscheint an der entsprechenden Stelle schwärzer (»-▶ Raster).

R a h m e n
Rechteckiger Bereich, in dem Text oder Grafik dargestellt wird. Das wichtigste
Layoutelement in Calamus. Kapitel 5.5, Rahmen-Modul.

7.0
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R A M

Abkürzung für „Random Access Memory“. Arbeits- oder Hauptspeicher eines Com¬
puters. Beim Ausschalten des Computers gehen sämtliche Daten im RAM verloren.

Kapitel 4.0, Grundsätzliches, Informationsdarstellung im Computer.

R a s t e r

Ein Raster setzt sich aus Rasterpunkten zusammen, die je nach Schwärzungsgrad
des Druckergebnisses verschieden groß sind. Form und Anordnung dieser Raster¬
punkte sind einstellbar. Rasterpunkte setzen sich sich aus Raster- »-▶ Pixeln zusam¬
men. »-> Kapitd 4.5, Grundsätzliches, Bildverarbeitung.

Rastergrafik
Grafik, die sich aus Rasterpunkten {»-»■ Punkt) oder Rasterpixeln zusammensetzt.
Rastergrafiken können nur schlecht vergrößert und verkleinert werden, die Erfas¬
sung und Übertragung in den Computer ist jedoch recht einfach (Scannen). Ra¬
stergrafiken lassen sich recht einfach im Computer verarbeiten. Bilder und Fotos
werden grundsätzlich als Rastergrafik abgespeichert. Rastergrafiken unterteilen sich
in Monochrombilder und Graubilder. Das Gegenteil ist die Vektorgrafik.

@
O

o
o

i
X

R I P

Abkürzung für „Raster Image Processor“. Ein RIP ist ein eigenständiger Computer,
der die Daten einer Seitenbeschreibungssprache wie PostScript® in eine Rastergrafik
umsetzt. Diese kann dann von einem (Laser-)SatzbeIichter gedruckt werden. Durch
das von Calamus unterstützte Soft-Ripping ist bei der Ausgabe von Calamus-Do¬
kumenten auf Satzbelichtem kein RIP notwendig.

7.0
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R o l l b a l k e n
Um Listen oder das Arbeitsfenster nach oben, unten, links oder rechts zu verschie¬
ben, gibt es die Rollbalken. Das weiße Rechteck gibt die Stelle in der Liste oder dem
Fenster an, die gerade angezeigt wird. Durch Anklicken der Pfeile an deren En¬
den wird das Fenster oder die Liste ein kleines Stück (typischerweise eine Zeile) in
Richtung des Pfeiles verschoben. Ein Klick in den gepunkteten Bereich zwischen
Pfeil und Rechteck verschiebt den Inhalt um eine ganze Seita Schließlich können Sie
auch auf das Rechteck klicken, die Maustaste gedrückt halten und das Rechteck ver¬
schieben. Damit können Sie einen beliebigen Bereich des Dokuments darstellen.

Satzbel ichter
Satzbelichter dienen zur Ausgabe der Druckvorl̂ e. Auch sie haben mehrere Genera¬
tionen durchlaufen, das Prinzip blieb jedoch das gleiche: Ein Film oder ein fotoemp¬
findliches Papier wird belichtet. Während diese Belichtung früher durch eine
Bildröhre, die über den Film lief, erfolgte, wird heute fast ausschließlich ein Laser¬
strahl eingesetzt. Nur solche Lasersatzbelichter eignen sich durch das Rasterprinzip
für den Anschluß an ein DTP-System. Bei Calamus entfällt allerdings der »-»● RIP, da
der Belichter direkt angesteuert wird Soft-Ripping). Satzbelichter erreichen nor¬
malerweise an- Auflösungen von bis zu 1/133 mm.

O

S c a n n e n

Abtasten eines BUdes und Übertragung in den Computer. Das dazu notwendige Gerät
heißt Scanner. Ein Scanner wandelt die Helligkeit eines sehr kleinen Bildschirmaus¬
schnitts (typisch I/3OO" XI/3OO"), eines sogenannten Rasterpixels, um in einen digi¬
talen Zalilenwert, der dann zum Rechner übertragen wird. Gute Scanner liefern 256
verschiedene Helligkeitswerte; man sĵ t dann, die (Helligkeits-)Auflösung beträgt 8
Bit. Beim Farbscannen wird dieser Vorgang für jede der Grundfarben Rot, Grün und
Blau einmal durchgeführt. Dabei können große Datenmengen anfallen, ein farbiges
D1N-A4-Bild benötigt 24 MB Speicher!

7.0
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Schmuckfarbe
Dokumente, die mit wenigen Farben auskommen, wie Briefköpfe oder Visitenkarten,
aber auch solche, bei denen ein bestimmter Farbton genau wiedergegeben werden
muß, bedienen sich sogenannter SchmuckCarben. Das sind Druckfarben, die aus
dem normalen Gelb-Cyan-Magenta-Schwarz-Schema herausfallen (Gold zum Bei¬
spiel). Ein zweifarbiger Briefkopf wird demnach in Schwarz und einer zusätzlichen
Schmuckfarbe gedruckt. Schmuckfarben können auch durch ̂ Raster in der Hellig¬
keit abgestuft werden.

Schnit tstel le
Wenn Daten zwischen zwei Geräten ausgetauscht werden sollen, muß dies über eine
fest definierte Schnittstelle geschehen. Das eine Gerät verarbeitet die Daten so, daß
sie an der Schnittstelle im definierten Format ankommen, das andere Gerät holt sich
diese genormten Daten an der Schnittstelle ab. Typische Schnittstellen sind die Cen-
tronics-Schnittstelle für Drucker und die RS-232C oder V24-Schnittstelle zum An¬
schluß von Modems.

@

Schusterjunge
Wenn die erste Zeile eines Absatzes alleine als letzte Zeile einer Spalte oder einer
Seite erscheint, spricht man von einem Schusterjungen.

Sei tente i l
Ist eine Druckseite so groß, daß sie der Drucker oder Belichter nicht auf einmal aus¬
geben kann, kann sie in mehrere Seitenteile unterteilt werden. Diese Seitenteile wer¬
den dann nach dem Ausdruck wieder zusammengeklebt. Um eine saubere Klebe¬
kante zu erreichen, sollten sich die Seitenteile überlappen. Viele Straßenatlanten
sind genau nach diesem Prinzip aufgebaut.

Serifen
Dünne, kurze Querstriche an den Enden der Buchstaben. Serifen dienen der Verbes¬
serung der Lesbarkeit, entstanden jedoch ursprünglich zur Versteifung der Bleistege.

7.0
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Soft-Ripping®
Für die Ausgabe auf Satzbelichtern muß ein DTP-Dokument umgesetzt werden in
eine Rasteî fik. Während dafür normalerweise ein »-»● RIP notwendig ist, kann
Calamus durch die leistungsfähige, auf dem 68000- ** Mikroprozessor basierende
Hardware diese Arbeit selbst erledigen. Dadurch wird außerdem eine vollständige
Konsistenz zwischen der Ausgabe auf dem Bildschirm und dem späteren Drucker¬
gebnis erreicht, da die Daten nur an einer Stelle interpretiert werden. Der Name
kommt daher, daß die Umsetzung nicht durch eine Hardware (RIP) erfolgt, sondern
per Software erledigt wird.

Software
Im Gegensatz zur Hardware besteht die Software aus den Teilen eüies Computer¬
systems, die man NICHT anfassen kann. Das sind alle Programme, die das System
arbeitsfähig machen. Neben dem eigentlichen Anwenderprogramm wie Calamus
gehört auch das Betriebssystem dazu.

I
I

Stammsei te
Grundseite, von der alte Elemente auf andere Seiten übernommen werden. Jede im
Dokument vorhandene Seite besitzt eine Stammseite.

Textfluß
Das Aufteilen eines durchlaufenden Textes auf verschiedene Spalten beziehungsweise
Seiten.

Tre ibe r
Kleines Modul zum Übersetzen verschiedener Arten der Datenspeicherung. Trei¬
ber brauchen Sie, um Daten in Calamus einzulesen und daraus abzuspeichern, w*
Kapitel 5.5, Pull-Domi-Metiüs, Import/Export.

Typografie
Gestaltung einer Drucksache

7.0
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U m b r u c h
Aufteilung eines durchlaufenden Textes in Zeilen und Seiten. Dabei müssen häufig
VCörter getrennt werden (»♦ Formatierung).

Unterschneidung
Ira Bleisatz sind die Buchstaben als spiegelverkehrte Profile auf das Ende eines Blei¬
kegels ausgeprägt. Diese Bleikegel verfugen über eine rechteckige Grundfläche Zwi¬
schen zwei Buchstaben verläuft dabei also immer eine senkrechte Trennlinie Um

ein gleichmäßigeres Schriftbild zu erreichen, können aber einige Buchstaben, zum
Beispiel das Aund das Vnäher zusammengerückt werden, als dies beim Bleisatz ei¬
gentlich möglich ist. ln diesem Fall unterschneiden sich die Buchstaben. Beispiel: AV.

Vektorgrafik ©

Vektorgrafiken setzen sich aus Elementen wie Linien, Kreisen, Bögen und Flächen
zusammen. Sie können einfach vergrößert, verkleinert und gedreht werden, ihre
Berechnung ist jedoch aufwendiger als die von »-▶ Rastergrafiken. Die Erstellung
von Vektoî rafiken ist meist nur mit speziellen Computerprogrammen möglich.

O
O

Versähe
Großbuchstabe

Virtueller Speicher
^Kapitel 4.1, Grundsätzliches, Informationsdarstellung im Computer.

Wechselplatte
^Festplatte mit wechselbarer Magnetscheibe Eine Wechselplatte vereint also die
Vorteile von ** Diskette und Festplatte

7.0
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W Y S I W Y G
Abkürzung für „What you see is what you get“. Neue Philosophie in der Arbeit mit
Mikrocomputern. Leistungsfähige Hardware erlaubt die originalgetreue Darstel¬
lung der späteren Druckausgabe schon am Bildschirm. Durch historisch mitge¬
schleppte Inkonsistenzen wird dieses Ziel aber nur selten 100 %ig erreicht. Das neue
Konzept von Calamus Soft-Ripping) erlaubt erstmals die Verwendung der glei¬
chen, identischen Zeichensätze auf allen Ausgabegeräten.

Zeichensatz
Grafische Darstellung aller möglichen Zeichen einer Schriftart. Für die verschie¬
denen Varianten (Schnitte) einer Schrift (fett, kursiv, ...) gibt es jeweils einen eige¬
nen Zeichensatz.

O

©

7.0
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Wer suchet, der findet

Um ein so umfangreiches Handbuch wie dieses für Calamus SL
im täglichen Einsatz sinnvoll anwenden zu können, braucht man
selbstverständlich einen gut organisierten Index. Zum einen hilft
Ihnen die übergeordnete Kapitelnumerierung des Registers, darauf
aufbauend wird im folgenden nach Nennung des Begriffs zuerst
die Kapitelnummer in Klammern genannt, danach die Seitenzahl.

Ein kleines „f“ bedeutet folgende Seite und ein Doppel-f („ff“)
folgende Seiten.
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(5.6)17

CodeZeile

Eingiihe
(4.7)3Antiqua Schrift

(5.7)14Ästhetik
Anwenden

Kriinlinie Aufbauen(5.5)39
(5.6)17

(5.6) 28,33
(5.6)29
(5.6) 30

Seite

Anwählen

(6.1)15
(6.2) 18

Auffüll-Tkbulator
Einfügen
l,öschen

Block

Kontrollpunkt
(5.6)5Lineal

(6.2)11
(6.2) 18
(6.2) 18
(5.5) 7. 72

Objekt
(5.6) .33AufTüll-ZetchenPfad

Punkt
Rahmen

Rasteigrafik

Außösen

Gruppe(6.3)2 (5.5)4
(5.6) 3. 5●fort

(4.4)1, (4.5)4, (5.5)32,Auflösung
X (7.0)1Anaeige (5.1)30, (5.5)70

(5.1)30
(6.2) 24
(5.5)73
(5.5)73
(5.5)74
(5.5)71
(5.5)74
(5.6)17
(5.5)72

I Drucker (5.2) 13, 21Farbe

(6.3)4PinselFQUrauster

Hilfslinien
Hil&raster
Lineale
R a h m e n

(6.4)6Raster

Objekt
Rahmen
Hatrahmen

©
(6.2) U, 15
(5.5) 1, (5.5) 5.62,65
(6.6)3

Reißnagel
Aufziehmodus (5.5)1Seite

Stammelemente
Steuerzeichen

Tangenten
●foitfluß
Umflußpfad
Umrandung

(6.1)7 (4.6)1Auge
(6.2)23
(5.5)27
(5.5)18
(5.5)72

Auseinanderschneiden
(6.2)23Pfad

Ausgabe
-gerät
-Seite

(5.5)33
(5.5) 32,44
(5.2)13

(5.4) 24
(5.2) 20

A r b e i t s b e r e i c h

Drucken

(5.2)19, (5.6)27, (7.0)2
(5.5)52

(5.4) 24. (5.5) 1,6, (7.0) 1Arbeitsfenster Ausrichtung
Sei ten te i l

Arbeitsgeschwindigkeit (2.0)1
Ausschneiden

(6.2)23PfadArbeitsoberfläche (2.2)1

Ausschnitt

Rastergraflk
A r t

(5.5)45,47(5.8)5U n i e

Urandung (5.9)5
(5.2)2A u t o r e n
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8.2 B

Bit (4.1)1, (7.0)2Backslash (5.1)17

Blcisatzkegel (4.7)2Basislinic (4.7)2

(5,6)21 BlcistlftstrichB a u m a s t (5.5)59

BlockBearbeiten
R a h m e n

R a s t e r

S t a m r a s e i t e

(5.6)39, (5.7)1. (6.1) I4fAnfang
Anwählcn

(5.5)7
(6.1)15(6.4)2
(5.6)39. (5.7)1, (6.1) I4f(5.4)24 Ende

(5.6)3 (6.1) 16Kopieren
lAschen
Markieren

Rückgängig
Verschieben

Tfext

(6.1)17
(6.1) 15f
(6.1)16

Befehlsfeld (7.0)2

(6.1)15Befehlsgruppe (7.0)2
@

Befehlsseqaenz (5.2)40 Blockanfing
Anspringen (6.1)14 < n

Begrenzung
Rahmen Blockende

Anspringen
(5.5) 4f, 8

(6.1) 14
Belichten (5.2)5

(5.6) 15 ,27, 30, (6.1) 9.Blocksatz

Belichtungsstudios (5.2)4 (7.0)2
(5.6)32Einstcllcn

Berechnen (5.2) 33
(4.7)6, (5.7)13Breite

Betriebssystem (5.1) I8f, (5.2)44
Buchstabenabstand

- b r e i t e
(5.7)17

(6.2) 1, (6.2) 7. 21, (7.0) 2
(6.2)7
(6.2)22
(6.2) 18, 20

Bdzlerkurve (4.7)5
N e u

(4.1) 1,3, (7.0)3U m w a n d e l n

Zufügen
Byte

(5.5) .31, 56, (7.0)14
(5.6)17
(5.5)39

Bild
-aufbau
- d a t e n

-rahmen
-schirm
-Schirmaufbau

-schirmvergrößerung
-Verarbeitung
Rastergrafik

(4.2)2
(2.0)1, (4.3)4, (4.4)1
(6.1)1
(5.2)21, (5.4)24, (5.5)32
(4.5)1
(5.5)43

(5.6)15B i n d e s t r i c h
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i i l

c8.3

Calamus (5.2)2
(5.2)47
(5.1)18

.Set
Dokumente

Einstellung
Sta r ten

Verlassen

(2.1)2
(2.4)8
(5.2)29

(5.2)36. (5.2)45
(4.3)4, (4.4)2

Cache

Speicher

(7.0)16Centronics
Schnittstelle (4.4)2

(5.4)15, (7.0)3Cicero

(5.3)1, (7.0)3Qipboard
X

(5.4)15I Cm

(4.7)6Condensed
©

Control-'ßiste (5.2)39

(5.2)4Copyright

(6.1)2C u r s o r t a s t e n

(6.5)3Cyan-Kennlinie

(4.6)2, (6.5)1CYM-System

(4.6)3CYMK-System

I8.15
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8.4 D

Darstellung
Rahmen

Dicke

(5.5)54 Kontur (5.7)21
(5.8)4Linie

D a t e i Umrandung
Unterstrich

(5.2)3. (7.0)3
(5.2)41
(5.1) 20
(5.2) 24
(5.1) 19f
(5.1) 17ff
(5.1) 19f, 22,31, (5.2) 10
(7.0)5
(5.1)17
(5.1) 18ff, (5.2) 10, 25,42

(5.9)5
(5.7)19- a r t

-auswahlFörmular
-format Dickte (7.0)4
-gröfie
- l i s t e DIN-Format (5.4)7
- n a m e

-Ordner

-pfed
Diskette (4.1) 3, 5, (7.0)4

(2.2)2, (5.2)3.27
(2.3) 5ff

Formatieren
I n s t a l l a t i o n

Kopieren
Laufwerk

- typ
Kopieren
Löschen

Reihenfolge
Umbenennen

(2.3)5 (2.2)3
(2 3)5x1, (6.6)1(5.1)20, (5.2)28

(5.2)41
(5.1)20

(2.3)6Neu @
(2.3) 6fWe c h s e l

o

(5.2)9. (6.2)7Datenspeicher (4.1)3 Diverse Einstellungen
I

(5.1) 19f. (5.2) 34f, (5.6)7,D a t u m D i v e r s e s (5.2) 22,44,48
(6.1)11

(5.6)15, (7.0)4Divis

(5.6)17Deadkeys
DMA (5.2)15, (7.0)4

(4.4)3Deckend F o r t(5.5)55

Dokument
Alles sichern
Anisen
Drucken

Einfügen
Fix ie ren

G r ö ß e

(5.1)33, (7.0)4Definieren

(5.6)40, (6.1)18
(5.7)25

Makro (5.2)9
Ibxtstil (5.2)3

(5.2)3. (5.2)11
Dekorative Schriften (4.7)4 (5.2)7

(5.2)36
(5.2)43
(5.2) 3f. (5.7)6
(5.2) 8,10

Designerhöhe (5.7)9, (7.0)3
Laden
N a m e

Raster

Schließen
Se i ten

Sichern
Ve r s i o n

Desktop Publishing (1.0)1, (7.0)3
(6.4)1
(5.2)8Dezimal

(5.4)1(4.1)1-System
-zahlen (5.2) 3.8.10.44

(5.2) 9f
(4.1)1

(5.6)17Diakritische Zeichen
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(5.2) llf, 47
(5.2) 21

DruckerDoppd
-kl ick -auflösung

-fiirben
- t r e i b e r

Auflösung
A u s w a h l e n

Befehlssatz

(5.1) 19,21,23
(5.1)33
(5.4)8,24

(6.5)1- n a m e

-Se i te

-seiten-Problematik
-Seitenkonflikt

-seiüg

(2.4)9, (5.5)60
(5.2)13
(5.2)11
(5.2)12
(5.2)13
(5.2)13
(5.2) 12
(5.5)43,46
(5.2)15
(5.2)12
(5.2) 12

(5.4)9
(5.4)9
(5.2)27

Laser

(5.4)8 M a t r i x

N a m e

Rasteigrafik
Schnittstelle
Tre ibe r l aden

Double-Format

(7.0)4D P I

D r e h e n

(6.2) 10
(5.5) 54, 57
(6.2) 10

TypObjekt
R a h m e n

(4.6)3, (5.1)26, (6.4)2DruckfarbeWinkel

(6.5)2
(7.0)11-köpf

-kunst
-module

-parameter
-Se i te

Drchwinkel (5.5)57
1.01

Druck (5.2)22
(5.2)11
(5.2)14, (5.5) 51f

E (6.5)1Farbeo

(5.2) 20Tbile

0.0)1, (7.0)4(5.2) 3, II
(5.2) 22
(5.2)19
(5.2)19

D T PD r u c k e n

Abbrechen
Absetzen

Ausrichtung
Einstellen

Dual

(4.1)1-System
-zahlen (4.1)1(2.4)9

(5.2)47
(5.2)16
(5.2) 22
(5.2) 22
(5.2)22
(5.5)71
(5.2)22
(5.2)37

Einstellungen
Farbauszug
Gespiegelt

Durchschlüge (7.0)11

(4.7) If, (7.0)5DurchschußI n v e r s

Negativ
R a h m e n

Seitenverkehrt
Zei t

18.17
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Echtzeituhr Einstellen
AufTüll-Tabulator
AufliQU-Zeichen
Blocksatz
Drucker
Einheiten

(5.2)35
(5.6)33
(5.6)33
(5.6)32

Editor (7.0)5

Effekt (5.7) llf (2.4)9
(5.4)15

Einhich (6.1)8L i n e a l

(6.1) 18-kl ick (5.1)19
(5.4)8,24

M a k r o

P a r a m e t e r

Silbentrennung
Steuerzeichen

(6.1)6- s e h e

(5.6)23
Einfiigemodus (6.1)3 (6.1)6

(6.1)9Stil

Einfügen Suchphtd
Tfextlineal
Tfextst i l

Trennung
Zeichensatz

(2.4)9
AußüU-Tabulator (5.6)29 (6.1)8

(6.1)9Dokument (5.2)7
(5.6)36, (6.1)8
(6.2)11
(6.2) 20
(5.4)9,18
(5.4)27

(5.6)25.25, (6.1) ULineal

Objekt (5.7)5 O

Punkt
Seite Einstellung

Calamus
Sichern
Stilliste

(2.4)9, (5.2)47
Stammseite (2.4)9

(6.1)9 (5.2)47, (6.6)1 (2.4)9
(5.7)24

Stil

(5.6)28, (6.1)9
(5.5) 28
(5.6)36. (6.1)8

Tkbulator
Tbrtfluß
■fartlineal
Thz ts tU

Einzelblau
-sdiacht
- zufi ih r

(6.1)9 (5.2)19
(5.2)15

Eingabe
(5.6)17
(5.6) 3f

ASCO E n d e

(6.1) I4fTfext Block

(5.8)6L i n i e

(6.1)3Einheit I f e x t(5.1)32
(5.4)15Eins te i l en

(5.2)54. (5.6)11, (6.1)11Endnote
Einmaliger TbxtabfluS (5.5)25

(4.7)6Eng
Einseitig (5.2)27

Entfernen

(6.2)19
(6.2)19

Kontrollpunkt
Punkt

Erneut

(6.1)6erse tzen

suchen (6.1)6
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E r s e t z e n (5.1)22, 25, 33
Import/Export
-TVeiber
Nochmai

Objekt
S t a m m s e i t e n

(5.2)25
(6.1)6
(5.1) 22, 25
(5.4)26
(6.1)4Stil

(6.1) 4. 7● ton

(6.1)4Tfextstil
Zeichensatz (5.2)6, (5.7)6

Erstellungsdatum (5.2)2

Erzeugen
D o k u m e n t (5.2)3
Gruppe
llil£slinie

(5.5)2
(5.5)61
(6.2) 11.15
(5.5)1,5,62,65
(5.5)52
(5.4)27

Objekt
R a h m e n

Seitenteil
Stammseite

o (5.2)40Esc-Taste©

Exemplar (5.2)18

Exponent (5.7)12

(5.2) 24, (7.0) 5Export
Treiber 1.0 3

(4.7)6Extended

Externes Modul (5.2) 3. 23
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8.6 F

Suchen (5.1)27, (5.1)30
(5.7)17

Fadenkreuz (5.5) 71, 73
Text

(6.5)2T h e o r e t i s c h

Umrandung
Unterstrich
Zeichen

F ä r b

(5.9) 5, (6.2) 26
(5.7)19

(4.6) 3, (5.1) 26, 16, 20,
38, (7.0) 5

-auszug

(6.6)3-darstellung
-druck
- e b e n e

-einstellungen

1.0 4

(6.5)1
(5.1) 26
(5.1)26

Fehler

(2.2)4Kopieren
(4.6)1-erzeugung

Festplatte (2.3)5, (4.1)4, (5.2)2,
43, (7.0)6

-liste (5.1)27,31,33
(4.6)2-mischung, additiv

-mischung, subtraktiv
-Palette
-palette, Hinzuladen
-palette, Laden
-palette. Sichern
-regier
-Separation

(4.6) 2 Installation (2.3)5
(5.1)27, (5.1)30
(5.1)31
(5.1)31
(5.1)31
(5.1) 26ff
(1.0)4, (5.1)28, (5.2)16,
.38, (5.4) .3f, (7.0)5
(5.4)4, (6.5)1

(5.6) 30Festes Leerzeichen

(5.2)26Fett
o
C D
3(7.0)6Figurensalz

(5.2)36

(5.6)30, (7.0)6

F i x i e r e n-separations-Modul
-separations-Modul,

(6.5)4 FlattersatzAufruf

(6.5)4- s t i c h
Fleisch (4.7) If(5.1)27, (5.1)31-System

-Sättigung (4.6)2
(5.6)37(4.6) If Floskel tasten- t o n

(7.0)6(4.3)1, (4.6)1, (5.1)26,
(5.2)48
(5.1) 28
(5.1)30
(5.5) 31ff
(5.1)26
(5.1)31
(5.4)40, (6.5)4
(5.7)21
(5.1) .31

F o n tFarbe

Ändern

Anzeigen

F o r m

(5.8) 2, 6
(6.3) 3f

L i n i e

PinselB i l d
Rasterflächc (5.9)2Frei

Hinzuladen
Kennlinie
K o n t u r

Laden

F o r m a t

Datei (5.2)24
(5.4)7Sei te

(5.8)4Linie
Formatieren

Diskette
(5.2)3
(2.2)2, (5.2)27

Neu (5.1)30
(6.2) 3,6,15,25Objekt
(6.2)8Pfad

(4.2) 2,4, (5.6) 27,30,(6.3)5 FormatierungPinsel
(7.0)6(5.9)4Ras te r fläche

S c h a t t e n

Sichern
(5.7)22, (5.8)3, (5.9)3
(5.1)31 (5.5)18,21, (7.0)6F o r m s a t z
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Formular

Objektauswahl
Pos i t i on

(5.1)22
(5.2)46

(4.2)1, (4.3)5, (4.5)1,56,
.̂0) 14

(5.5)38

Foto

-kopier-Effekt
-kopieret {4.5)1

Frakturschrif t (4.7)4

F r e i e

(5.1)26,31Farbe

Tbxtgpstaltung
Ibxtstile

(5.7)2
(5.7)2

(5.6)17

(5.2) 33f. (5.6)9, (6.1)11
(5.5)17
(5.2)34
(5.5) 15,25, (5.6) 9. H
(5.2)34

Friedhof

FuSnote

Numerierung
Platzhalter
Rahmen
Steuerzeichen

I

©

(5.4)1Fußzeile

(5.1) 26f, 29, (5.2) 21
(6.2) 24
(5.2)21
(5.7)21

Fällmuster
Anzeige
Drucken
K o n t u r

(5.8)4L i n i e

(6.2) 3,6.15,25Objekt
(6.3)5Pinsel

Rasterfläche
S c h a t t e n

(5.9)4
(5.7)22, (5.8)3, (5.9)5
(5.7)17
(5.9) 5, (6.2) 26
(5.7)19

T b x t

Umrandung
Unterstrich

8.011
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G r ö ß eGB (7.0)7
HiUsraster (5.5)67

(6.3)4PinselGebrochene Schrift (4.7)4
(5.5)7, (6.2)6
(5.5) 45,47f
(5.5)51
(5.5)50
(5.7)8f,l8ff

R a h m e n

Rasteigrafik
Sei ten te i l

Vektorgrafik
Zeichen

(6.5)3Gcib-Kcnnllnie

GEM (7.0)7

Gemeine (7.0)7

(5.6)16,30,32, (7.0)7Geviert

Gewicht (4.7)5

Gitterraster (4.3)1

Grau
-b i l d (5.5) 32f, (7.0)7

(4.3)1, (4.5)3, (5.2)16,
(5.5)32, (7.0)7
(4.1) 3f, (7.0)7

-stufe

-stufenbild

(4.6)2- t o n

-verlauf (4.5)3
(7.0)7- w e r t

(2.0)1, (5.2)46Großblldschlrm

Großbuchstabe (5.7)9

Groteskschrift (4.7)4, (7.0)7

Grund

(4.7)1-begriffe
(4.6) 1, (5.1) 26,28-farbe

(4.7)1-strich

Gruppe
(5.5)4Auflösen

Eraeugen
Schützen

(5.5)2
(5.5)4

Gruppieren
(6.2)9Objekt

Rahmen (4.2)4, (5.5)2,8,10
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(5.5)61Horizontale HilfslinieHaarlinie (7.0)7

HP-Laserjet (5.2)18(5.4)8Half-Format

(5.6)27.34. (7.0)8HurenkindHardware

Voraussetzung
(7.0)8
(2.0)1

Hauptverzeichnis (5.1)17

(4.5)5. (4.6)1. (5.5)33,
37. (6.4)4

Helligkeit

-Vi fen (7.0)8

(5.5)67Hilfseinstellung

Hilfslinie (5.2) 13. (5.4) If. 15
(5.4)24. (5.5)59
(5.5)73
(5.5)61
(5.5)61
(55)61.69
(5.5)59.620
(5.5)64
(5.5)61

Anzeige
Erzeugen
Horizontal
L ö s c h e n

Magnetisch
MehrEachspalien
Ver t i ka l

Hilfsmeldung (5.2) 30

(5.5)59.61,67
(5.5)73
(5.5)67
(5.5) 62f
(5.5)67

Hilfsraster

Anzeige
G r ö ß e

Magnetisch
Nullpunkt

Hintergrund (5.1)29. (5.4)2, (5.5)10,
(6.2)13

Hinweise (5.2)45

Hinzuladen (5.1)33

Histogramm (5.5)37

Hochformat
Se i ten te i l

(5.4)7
(5.5)52

HochgesteUt (5.7)12
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8.11 K

(6.2) 2, 7
(6.2)18
(6.2)19
(6.2)19
(6.2) 18

Kontrollpunkt
An wählen

Entfernen
L ö s c h e n

Verschieben

Kaffeetasse (7.0)9

Kapitel
(5.5)16
(5.2)35, (5.6) 6,9

-numeriening
- n i i m m e r

(6.1)11
K o n t u r (5.7)12, (5.7)21

(5.7)21
(5.7)21
(5.7)21

-Überschrift (5.7)2
Dicke
FarbeKapitälchen (7.0)9
FQIlinuster

Karopapicr (5.5)59
Koordinaten

-Anzeige
(7.0)10
(5.4) 15. (5.5) 5f, 8,47,68,K B (7.0)9
(6.2)7

KopfKtle (4.2) 1, (5,2) 23, (5.4) 1, 6,
21,23, (7.0)10

Kcgclhöhc (4.7) If, (5.7)9, (7.0)9

KopieKennlinie

Angleichen
An wenden

(4.5)5, (5.5)33, (7.0)9
(5.5)38
(5.5)39

oPhysisch
Vi r t ue l l

(4.2)4, (5..3)2
(4.2)4, (5..3)2 I

(6.5)3Cyan
Kopieren (5.2)30, (5.5)10Farbbilder (5.5)40

(6.5)4Farbe
Kopieren (2.1)1, (5.4)3

(6.1) 16
(6.5)3Gelb

BlockGrundsätzliches

HeUigkeit
Histogramm
I n v e r t i e r e n

Kontrast

(5.5)39
(5.5)37
(5.5)37
(5.5)38
(5.5)37
(5.5)38

Datei (2.2)3
Diskette (2.2) 2f
Fehler (2.2)4
Layout
Mehrfach

Objekt
O r d n e r

(5.4)18
(5.2)31
(6.2) 12,15

L a d e n

(6.5)3Magenta
Neutral
Schwarz
Sichern

(2.2) 3(5.5)38
(6.2) 24
(5.2) 30

P & d(6.5)3
Physikalisch
Physisch
R a h m e n

(5.5) .38
(5.5)9(6.5)3VCR
(4.2) 4. (5.5) 9
(5.4) 3, 19
(5.4)27
(5.2)30, (5.5)9

Sei teKerning (5.7)14, (7.0)9
Stammse i t e

V i r t u e l l
(6.1)8Manuell

Klemmbrett
Modul

(5.3)1, (5.5)11
(6.2)1Kreis

(5.3)1
(6.2) 14,16Objekt

(6.2)1Kreisbogen
Kommandolaste (5.2) 38,40,47

(4.7)5, (5.2)26, (5.7)13
(7.0) 10

K u r s i v

(4.5) 5, (5.5) 33, 37K o n t r a s t
(6.1)7Kurzform
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(5.4) 15, (5.5) 67f, 71,
(5.6)27,30,37f, (6.1)1
(5.6)3, 5,27

L i n e a l(5.1)22,24,31, (5.2) 3f,Laden

(5.4)3
(5.2)4, (5.7)6
(5.1)31
(5.2) 25
(5.5)38
(5.6)39, (6.1)18
(5.1) 22, 24
(5.4)3,17
(5.4)26
(5.7)27
(5.2)40
(5.6)24, (6.1)11
(5.2)4,42, (5.7)6

-beaibeitungsmodus
An wäh len

Anzeige
Einfügen
Eins te l l en

Löschen

Dokument

(5.6)5f t r t e
(5.5)74
(5.6)36, (6.1)8

lmport./Export-Ttieiber
Kennlinie

(6.1)8Makro

(5.6)36Objekt
Sei te

(4.2) If, (5.2)48,
(6.2) 1,20
(5.8)5, (6.2)26

L i n i eS t a m m s e i t e

SüUiste

Tastaturbelegung
Wörterbuch
Zeichensatz

A r t

(5.8)6Abgerundet
Anfsng (5.8)6

(6.6)2 Breite (5.2)38
Dicke (5.8)4

(5.8)6EndeLaserbelichtung (1.0)1
(5.8)4Farbe

(5.8) 2,6, (6,2)3(2.0)1, (4.3)4, (4.4)1,
(4.5) 3f, (5.2) 13f, 18 21, 32,
(7.0) 10
(5.2)14

F o r mLaserdrucker
(5.8)4FOilmusterQ

© Modul (5.8)1
(5.8)6PfeÜAuflösung

Rahmen
Schatten
Urawandeln

Zufugen

(4.2)3, (5.8)1
(5.8)3Laserjet (5.2)18
(6.2) 22
(6.2) 18,20Laufrichtung

(6.2) 3,20
(6.2) 20

Pfcid
Ändern l i n k s

(5.6)27,30, (6.1)9-bündig
(5.4)9(4.7) 5f SeiteLaufweitc
(5.6) 27f, (6.1)9Rand

Laufwerksymbol (5.1)17
L i s t e

(5.4)26Stamrase i ten(7.0)11
(4.2)1
(5.4)18

Layout
-Clement

Kopieren (5.2)4L i z e n z

-bestimmungen
Prinzip

(2.2)2
(5.2)4l ,ee r

-diskette
-Zeichen

(5.2) 27
(5.6) 15f L o c h

(6.2)3Objekt
Legal-Format (5.4)8

(6.4)5Lpem
(5.4)8L e t t e r - F o r m a t

Ligatur (7.0)11
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(5.1) 22, 24. (5.4) 3
(5.6) 30
(6.1)17
(5.1)20, (5.2)2«
(5.5)61,69
(6.2) 19
(5.6) ,36
(5.6) 42
(5.1) 22.24, (6.2) 13
(6.2) 24
(6.2) 19
(5.5) 4, 7,11
(6.4)2
(5.5)48
(5.4) 3, 9,22
(5.5) 53
(5.4)28
(5.7)26
(5.6) .30
(5.6) 3f, (6.1)10
(5.5) 29
(5.6) 36
(5.7)26
(5.6)21
(5.6)21
(5.7)6

Löschen
Auffüll-Tabulator
B lock

Datei

H i l f s l i n i e

Kontrollpunkt
Linea l

Makro

Objekt
P t i d

P u n k t

Rahmen
Raster

Rastergrafik
Sei te

Se i ten te i l

S t a m m s e i t e

SüUiste
Tabulator ([.)

Text
Textfluß
Te.x t l i nea l

Tex t s t i l

< 7 >

3

W o r t

Wörterbuch
Zeichensatz

8.0 18



8.13 M

M a u s (7.0)11
(5.2)1, 30,39, (5.5)5.71.
73, (5.6)3, (7.0)11
(7.0) 12

(6.5)3Magenta-Kennlinie
- C u r s o r

Magnetisch
H i l M i n i e

Rahmen
HilEsraster

M(^aByte(MB)(5.5) 59,62ff
(5.5) 63,67f
(5.5) 62f

(5.6)37
(5.6)38
(5.6)40, (6.1)18
(6.1) 18
(5.6)42
(5.6)39. (6.1)18
(5.6)42
(5.6) 4lf
(5.6)43, (6.1)18
(5.6)43, (6.1)18
(5.6)42, (6.1)18

Mehrfachkopien (5.2)31

Mehrfachspalten
Hilfslinien

Makro
(5.5)64Aufrufen

Definieren
Einstellen (5.5)64Mehrfachspaltcnsatz
Inhalt

(5.5)60MehrspaltensatzLaden

Löschen
MenO (5.2)1Name

Sichern
Speichern
Ändern

(4.1)2, (7.0)12Mikroprozessor

C 9 (5.6)15Minus-Zeichen

(6.1)8Manuelles Kerning
© (4.7)1Mittellänge

Marke
(5.4) 10Mittelsteg(6.1)14Anspringen

Setzen (6.1)13
1.0 3, (4.2)3, (5.1)19,22.
25, (5.2)1,23,47,
(5.4)3, (7.0)12
(5.2) 23
(5.2) 22
(5.4)4

Modul

Markendiskette (2.2) 2

AusfuhrenM a r k i e r e n
Druck(6.1) 15f

(5.6)39
(5.6)39

Block
FSB l o c k e n d e

Blockum&ng (6.5)1febseparation
Inaktivieren
Information

Jobliste
K l e m m b r e t t

L i n i e n

(5.2)23
(5.5)73Markierung

Te x t fl u ß (5.2)5(5.5) 26,30
(5.3)1
(5.8)1(5.1) 32, (5.4) 3,15

(5.4)15
Maßeinheit

E ins te l l en (5.4)4N D

(6.3)1Pinsel
Rahmen
Raster

Rasterflächen

(4.2)4, (5.5)1
(5.4)4, (6.4)1

Massenspeicher (2.0)1

(5.9)1Maßstab (5.2) 18
(4.2)3. (5.5)57. (5.6)1
(5.6)13. (5.6)41, (6.1)1
(4.2)3, (5.7)1
(5.5)18

I b x t

Tfexteditor

Tfextstil
Vek to r

Vektorgrafik

M a t r i x

(2.0)1, (5.2) 13f, (7.0)11Drucker
Verfehren (4.3)1

(6.2)1

8.019



m i

Modus

(5.6) .5, 5,27
(3.6)3. (5.6)27

Lineal bearbcitung
Textbeartjeiuing

M o t r d (5.5)54
(4.5) 5. (5.5)42, (64) 1.5Effekt

M o n o c h r o m b i l d (4.5)4, (5.5)32, (7.0)12

(5.6)15M-Slrich

(5.1)26Mustcrauswahl

©
o

o

X

o
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8.14 N

N a m e

Datei (5.2)10
(5.2)8,10
(5.6) 41f
(5.5)56
(5.1)35

D o k u m e n t

M a k r o

Rahmen

doppelt

(5.4)4ND-Modul

(5.2)22, (5.5) .33Negativ

(5.2)16Netzvverk

N e u

Anlegen
Atiibaiien
Berechnen
Diskette

(5.2)3
(5.6)17
(5.5) 15, (5.6) 7,9f, 12
(2.2)2

C D
Farbe (5.1)30

(2.3)5, (5.1)20Ordner
©

Nochmal
Ersetzen

S u c h e n
(6.1)6
(6.1)6

Normalschrift (5.7)12

(5.6)15N-Strich

(4.6)1NTSC-System

Nullpunkt
Hilfsraster

(7.0) 10
(5.5)67

Numerierung
Fußno ten

Kapitel
Se i ten

System

(5.5)17
(5.5)16
(5.4) 5
(5.4)3

(5.2) 22, (5.4) 3Nutzendruck

8.021
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111

8.15 0

Ordner (2.3) 5f, (5.1) 17,19,
(5.2)41, (7.0)12
(5.1)19

Oberlänge (4.7)1

-Symbol
Kopieren

Objekt (6.2)1, (6.2)14
(5.1)22 (2.3)6-auswahl-Formular

-bearbeitung I
- rahmen
Anders
An wählen
Aufeiehen
Drehen

Einfügen
Ersetzen

(2.3)6N e u(6.2)5
(6.2) 14
(6.2)6
(6.2)11
(6.2)11,15
(6.2) 10
(6.2)11
(5.1) 22, 25
(6.2) 11,15
(6.2) 3,6,15,25
(6.2) 3,6,15,25
(6.2)9
(6.2)13
(5.1)23
(6.2)14,16
(6.2)12,15
(5.1) 22,24
(6.2)3

Erzeugen
Farbe
F ü i l m u s t e r

Gruppieren
Hintergrund
inaktivieren
K l e m m b r e t t

C i

Kopieren
L a d e n

Linienform
Loch (6.2)3

(5.1)22.24,33, (6.2)13
(5.1)33

L ö s c h e n

N a m e

(6.2)6Pfed

(6.2)6R a h m e n

Schatten
Umbenennen

Umrandung
Vergrößern
Verkleinern
Ve r z e r r e n

Vordergrund
Zusammenfessen

Zusammenfügen

(6.2)15
(5.1)33
(6.2) 26
(6.2) llf
(6.2) llf
(6.2)8
(6.2)13
(6.2)6
(6.2)6

Offsetdruck (5.2) 22, (7.0) 12

Optimieren
Farbbild
G r a u b i l d

Rastergrafik

(5.5)39
(5.5)39
(5.5)41

Optionen (5.2) 30

8.0 22
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(5.8) 2.6PfeU(4.6)1PAL-Systcm

(4.2)4, (5.3)2, (5.5)9Physische Kopie(7.0)13Paginierung

P i c a (5.4)15, (7.0)13l'alette (5.1) 27, 30
(5.1)31
(5.1)31
(5.1)31

11 inzuladen
P i n n w a n d (5.3)1l,adcn

Sichern
Pinsel

(6.3)4Auflösung(4.6)2l’apicr
(6.3)5Farbe(5.2)14

(5.2)14
(5.2)15
(5.2)14

-format

-größe
-kasselte

-Zuführung

(6..3)3fForm

Füllmusler
G r ö ß e

Modul

(6-3)5
(6.3)4
(6.3)1

Parallele Centronics (5.2)15
Pipeline (5.5)24

P a r a m e t e r

Einstellen
E

o Pixel (4.3)2, (4.4)1, (5.5)33,
41, (7.0)13

(6.1)6

@ (2.3)5, (5.2)6P a r t i t i o n
Plakat (5.5)51

(5.5)45,49Passepartout
Platzhalter

Seitennumerierung
(5.4) 2, 5
(5.4)5(5.2) 20, (5.4) IPassermarke

Position(5.1)17, (6.2)1
(6.2)17
(5.1)17
(6.2)6

Pfad
(6.1) 14
(6.1)13

Anspringen-hearbeitung
- n a m e

-ohjeki
Anfangspunkt
Anwälilen
Auseinanderschneiden
Ausschneiden
Farbe

Kopieren
Uufrichtung
l,öschen

Schließen
T r e n n e n

Verrunden
Z e i c h e n s a t z

Z e r s c h n e i d e n

Zusammen fügen

Te x t

Postraub (4,1)3(6.2)2
(6.2)18
(6.2)23
(6.2)23

(6.2)11
(5.5) 5,8

Proportion
Rahmen

(6.2)8
Proportionalschrift (5.7) 14f(6.2) 24

(6.2)3, 20
(6.2)24
(6.2) 7, 21
(6.2) 23
(6.2) 7, 21

(6.6) 1Prüfsumme

Pull-Down-Mcnü (5.2)1, (7.0)13

P u n k t (7.0)13
(5.4) 16
(5.4)16

(5.2) 5
Cicero(6.2) 23

(6.2)22 Pica

I8.123
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Querformat
Seitenteil

(5.4)7
(5.5)52

(5.6) 14fQuerstrich

I
o

©

I8.125
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Ver;größem
Veridcinem
Verschieben
Zurückdrehen

Obereinandcriegen

(5.5) 4f, 7, 67
(5.5) 4f. 7.67, (6.2)6
(5.5)4.7.62. 67
(5.5)57
(5.5)55

R a h m e n (4.2) If. (5.2) 30. 45.
(7.0)13
(5.5)64
(5.5) 7. 72
(5.5)71
(5.2) 26, (5.5)1,12
(5.5)1, 5, 62, 65

Absiand
A n w ä h l e n

Anzeige
A r t

Aufziehen
Bearbeiten

Begrenzung
Uarstellung
Drehen
D r u c k e n

Erzeugen
F u ß n o t e

Größe

Gruppieren
Hilfslinie

Hintergrund
Importieren
Index
Inhalt

Kopieren
L i n i e n

Löschen

R A M (2.0)1, (4.1)3, (7.0)14
(2.5)7D i s k(5.5)7

(5.5) 4f,«
(5.5)54
(5.5) 54, 57
(5.5) 71
(5.5) 1,5.62.65
(5.5)15,25
(5.5)7, (6.2)6
(4.2) 4, (5.5) 2,8.10
(5.5)61
(5.5)10
(5.5)56
(5.5) 15. 25
(5.5) 2, 4
(4.2)4, (5.2)30, (5.5)9
(4.2)3. (5.8)1
(5.5)4, 7,11
(5.5)63,67f
(5.5)30
(4.2)4, (5.2)49, (5.5)1
(5.5)56

R a n d

Links
Rech ts

.Markierung

(5.6) 27f, (6.1)9
(5.6) 27f, (6.1)9
(5.6)28

Random Aaess Memory (4.1) 3
©

Raster (4..3)2, (5.2)48, (5.4) 3f.
33, (6.4)1,
(7.0) 14

O

(6.4)5Abweichung
Ändern

Auflösung
Bearbeiten

(6.4)2
(6.4)6
(6.4)2

Bild (5.5)31
(6.4)1DokumentMagnetisch

Markierung F o l i e (4.5)1
Modul -Image-Processor

L ö s c h e n
(1.0)2, (4.4)3, (7.0)14
(6.4)2N a m e

(6.2)6 Modul (5.4)4, (6.4)1
(4.5)3, (5.5)41, (6.4)5
(4.5)3, (6.4)15

Objekt
I M s i t i o n

Proportion
Randbereich

Pixel(5.5)7
(5.5) 5, 8
(5.5)59

Punkt
Rahmen (6.4)

(6.4)(6.4)1 Sei teRaster

(6.4)4W e i t e

W i n k e l

Zeichensatz

R a s t e r fl ä c h c

Rastergraflk
(4.2)3

(6.4)5(4.2)2, (5.2) 26, (5.5)31,
45,47f, 57
(5.5) 55
(5.5)4
(4.2)3. (5.2)20
(5.5)7
(5.5) 54ff
(4.2)2, (5.2)26, (5.5)13,
57, (5.6)3
(5.5) 71f
(5.5)72
(4.2)3. (5.2)26

(4.4)1
S c h r e i b m o d u s

.Schützen
Seitentei l

Rasterfläche (4.2)2, (5.9)1, (6.2)1
Farbe (5.9)4
FormSe lek t ie ren

Spiegeln
(5.9)2

F ö l l m u s t e r

M o d u l

Rahmen
S c h a t t e n

Umrandung

(5.9)4
(5.9)Te x t

(4.2)3
(5.9)3Umrandung

Unsichtbar
Vektorgrafik

(5.9)5

]8.1 26
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(4.3) 1, 5, (6.3) I. (7.0) 14
(5.5)48

Rastergrafik
Anfügen
An wählen
Ausschnitt
Bearbeiten
Bildschirm
Drucker
G r ö ß e

I/ischen

Optimieren
Rahmen

(6.3)2
(5.5) 45.47
(6.3)1
(5.5)43
(5.5) 43,46
(5.5) 45, (5.5) 47f
(5.5)48
(5.5)41
(4.2) 2, (5.2) 26,
(5.5) 12,45. 47f, 57
(5.5)31
(5.5)41, (5.5)44
(5.5)42
(5.5)45. (5.5)47
(5.5)48
(5.5)45

Spezialiunktionen
Vergrößern
Verkleinern

Wegklappen
Wegschneiden
Zentrieren

(4.5)4Rasterung

Rechts
o

(5,6)27.30, (6.1)9-bOndig©
(5.4)9Seite

(5.6) 27f. (6.1)9Rand

(5.6)19.23, (6.1)11Rechtschreibprüfung

(5.2)41Reihenfolge

(5,5)62
(5.5) 74

Reißn^el
Anzeige

Relativ

(6.1)9Abstand
Zeilenabstand (5.6) 30

(6 3)1Retouchieren

(6.1) 10,16Rettungsring

(4.6)1, (6.5)1RGB-System

Richtung
S c h a t t e n

S u c h e n
(5.1) 32, (5.7) 22, (5.9)3
(6.1)5

1.0 2, (4.4)3, (7.0)14R I P
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(5.5) 6, (7,0) 15Rotlbalken

(5.2)15, (7.0)16RS 232C

Rundungsfchler (4.1)2, (5.4)15

(6.1)10,16. (6.3)4Rückgängig

Rückseiten (5.2)19

@

O

o
3
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Schreib.schut7.

- k e r b e

-Schieber

(4.6)1Sättigung
(2.2)3
(2.2) 2f(2.0) I, (4.5) 4, (4.4) I.

(4.5)3. (7.0)15
S a t z b e l i c h t e r

Schri f t (4.7)1
-familie

-große
-kuiide
- s t ä r k e

(4.7)5Satzfahnen
S c a n n e r

(4.2)2
(4.3) 5, (4.5) 3, (5.5) 32,
.39, (7.0) 15

(5.4) 16
(4.7)1
(4.7)5
0-7) .3Antiqua(6.2)15

(5.7) 22,
(5.9)3
(5.7)22,

Schatten
(4.7)6B r e i t(5.8)3, (5.9)3Farbe
(4.7)6Co iu l ensed

D e k o r a t i v
F o r m

(4.7)4Füllmuster (5.8)3
(4.7)6EngL i n i e (5.8)3
(4.7)6Extendcd

F r a k t u r

Gebrochen
Grotesk
Kursiv-

Schmal
Schreib

Schräggestclit
Ser i f enbe ton t

Serifenlos

Rasterfläche

Richtung
(5.9)3
(5.7)22,
(5.7) 22
(5.1) .32

(4.7)4(5.9)3
(4.7)4Tex t

(4.7)4Einstellungen
o (4.7)5

(4.7)6S c h a t t i e r t (5.7)12
(4.7)5
(4.7)5Schließen

Dokument
(5.2)8
(5.2)8
(6.2) 7, 21

(4.7)3
(4.7)4Pfad

(4.7)5, (5.7)13SchräggestelltSchließ
- f e l d (5.1)19

(5.1)17, (5.2)8 (5.6) 27, 34, (7.0) 16Schusterjunge-Symbol

Schwarz(4.7)6, (5.7)13Schmal
(6.5)1- a n t e i l

K e n n l i n i e (6.5)3(4.6) 3, (5.1)26,28. (7.0)Schmuckfarbc
5,16

Schützen

Gruppe
Rahmen

(5.5)4Schnitt
(5.5)4-marke

-stelle
-stelle, Centronics

(5.2) 20
(5.2)15. (7.0)16
(4.4)2 Schöpfung (5.2)2

Scribble (4.2)1Schreib
(5.6)4,36,38
(5.5) 55
(5.7)16

- m a r k e

-modus, Rahmen
-richtung
-Schrift (4.7) 5
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SCSI (5.2)15 Seriell (5.2)15

Seite (5.2)17
(5.6)17
(5.4) 24
(5.4) 3, 25
(4.4)3
(5.4)9.18
(5.2) 3, 7,14,19,48,
(5.4) 3, 7
(5.5)27
(5.2)3
(5.4) 3,19
(5.4) 3, 17
(5.4) If, 15
(5.2)19, (5.4)9
(5.4) 3, 9. 22
(5.4)15
(5.6)17
(5.4)5

Serien
Anzeigen
Bearbe i ten

Bearbeitung
Beschteibungssprache
Einfügen
F o r m a t

- b r i e f (5.4) 24
(52)2,4- n u m m e r

Serlfe (4.7) Iff, (7.0)16

Serifenbetontc Schrift (4.7)3

G r e n z e

G r ö B e
Serifenlose Schrift (4.7)4

Kopieren S e t z e n

leüen (6.1)15
(6.1)15
(6.1)13
(6.2) 20

Blockanfing
Blockende
M a r k e

P u n k t

L inea l

L i n k s

L ö s c h e n

Maß
©Neu au lbauen

Numerierung
Raster

Rechts
Sichern
Speichern
Vorschidten

Zufügen
Zugeordnete Stammseite

Shift-Taste (5.1)20,23. (5.2)39
o

(6.4)1 C iSicherheitskopie (2.1)2, (5.2)8,44 3

(5.2)19, (5.4)9
(5.4) 3, 21
(5.4) 3, 21
(5.4) 3,9, 20
(5.4)3
(5.4) 28

Sichern (5.1)31
Alle Dokumente
Automatisch
Dokument

Einstellungen
Farbe

Farbseparation
Kennlinie
.Makro

(5.2)9
(5.2)9,45
(5.2)8,10,44
(2.4)10, (5.2)47, (6.6)1
(5.1)31
(5.2)36
(5.5)38
(5.6)43, (6.1)18
(5.4)3,21
(5.4) 26
(5.7)27
(5.2)47
(5.2)40
(5.2)36
(5.6)24, (6.1)11
(5.2)47

(5.2) 17. .33, 35, (5.4) 2, 5.
(5.6) 2,6,8f. 12
(6.1)11
(5.4)6

S c i t e n n u m m e r

Physikalisch Seite

S tammse i t e

SüUiste
Suchpfad
Tastaturbelegung
'Ifextforraatierung
TOrterbuch
Zeichen Satz.

(4.2)2, (5.5)12, (7.0)16
(5.2) 22
(5.5)52
(5.5)52
(5.2) 20
(5.5)51
(5.5)52
(5.5)53
(5.5)52
(4.2) 3. (5.2) 20
(5.5) 51
(5.5) 52
(5.5) 51

S e i t e n t e i l

- v e r k e h r t

Ausrichtung
Automatisch
Drucken
G r ö ß e

Hochformat
Löschen
Querformat
Rahmen

Spczialfunktion
Überlappung
Versch ieben

(5.6) 20
(5.6) 14,19,25
(5.6)23

SUben

-trennung
-trenmmg einstellen

SLM804 (5.2)15

Soft
Selektieren

Rahmen
(4.4)3, (7.0)17
(7.0)17

-ripping
- w ä r e(5.5)7
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(5.6)2 Spezi alfunkiion
D r u c k

RasterBrafik
SeiU-nleil

(5.1)20. (5.5)1,12
(5.2)11
(5.5)31
(5.5)51
(5.5)13
(5.5)50

Sonderlaste

(5.2)19
(5.1) 20

S o r t i e r e n

Reihenfolge
I b x t

(5.6) i5 VeklorgrafikSpace

(5.5) 64 SpiegelnSpalte
(5.5) 54ffRahmen

(5.5) 24,60, (5.5) 64Spaltensatz
Stammcienicnt

Anzeige
(5.4)1. (5.5)3
(5.5) 72(4.1) .3, (5.2) .32

(5.2) .33
(2.0) 1, (2..3) 6, (4.1) 4,
(5.2)43

Speicher
Aufräumen

Stammrahmen (5.4)1Virtuell

(5.1) 33, (5.2) .38, (5.4) 1,
17,18, 21. 23, (5.5) 3, 60,
(5.7) 2, (7.0) 17
(5.4)28
(5.4)24
(5.4)27
(5.4)26
(5.4)27
(5.4)23
(5.4)27
(5.4) 26
(5.4)26
(5.4)28
(5.4) 24
(5.4)26
(5.4) 26
(5.4)28

Stammseite

Speichern
Alle Dokumente
Automatisch
Dokument

(5.2) .3, (5.4)3
(5.2)9

Aktuelle Seite
Beail)eiten

Einfügen
K r s e u e n

(5.2)45
(5.2) 8, 44
(2.4)10, (5.2)47
(5.2)36
(5.6) 43. (6.1) 18
(5.4) 3. 21
(5.4) 26
(5.7)27
(5.2)47
(5.2) 40
(5.2) .36
(6.6)2
(5.6)24, (6.1)11
(5.2)47

I Einstellung
o

Earbseparations
D

ErzeugenMakro
I c o nSei te

KopierenS t a m m s e i t e

Sülliste

Suchpfade
Tastaturbelegung
Texlformatierung
Vi r t ue l l

W ö r t e r b u c h

Ze i chensa tz

laden
L i s t e

Löschen
N a m e n

Sichern

Speichern
Z u o r d n e n

Speicher S t a r t

(2.2) 3. (4.3) 2, (4.4) I,
(5.5) 48f, (6.6)2

-dLsket te

( ä l a m u s
(5.2)2
(2.4)8

-platz

(●«●1)3-ze l le

Statistik (5.2) .32
(4.6)3Spektralverhalten

S t a u c h e n (5.7) 13
Spezial

(5.6)4,14 Stellensystem (4.1)1-ta.stc

-Ze ichen (5.6) 2
S t e r n (5.1)18

Sternchen (5.1)18

(5.6)2Steuercode
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(4.2) 2,4, (5.1) 24f.
(5.2)6,33,
(5.6)15,27,30
(5.7)17
(5.6) 3f, (6.1)10
(5.2)48, (5.6)37
(6.1)13
(4.2) 3. (5.2) 49, (5.5) 57,
(5.6)1,41,
(5.7)1, (6.1)1
(6.1)13
(5.5)57
(5.7)22
(5.5)13

Formatierungl l ibe l lensau (5.7)15

(5.6) 27fTlibulator

Einfiigen
Löschen

Füllnnistcr
Löschen
Makro
Marke
Modul

(6.1)9
(5.6) 30

Taktrate (7.0) 12

(6.2)8Ihngcntc
Anzeigen (6.2)23

Pos i t i on

Rahmen
Schatten

Spezialfunktionen
Steuerzeichen
Suchen

Tastcnbclegung
T r e n n e n

Übernehmen

(5.6)2Ibstatur
Befehl

Belegung
(5.2)39
(5.2) 40,47, (6.1) 2

(6.1)11
(6.1)4Ibs tc

(6.1)2Uiulo (5.5)8
(5.6)25(5.6) 14, (6.1) 2,11

(5.2) .38, (5.6)40,42
(5.2) 40

Belegung
Kombination
Recorder

C 3 (6.1) 6f
o

Textfluß (5.4) 20, 22, (5.5) 24,
(5.6)4. (7.0)17
(5.5)27
(5.5)25
(5.5)29
(5.5)26,30
(5.5)26,30
(5.5)28
(5.5)29
(5.5)26,30

Teildruckrahmen (5.2)14
Anzeigen
Einmalig
Löschen

Markierung
Nächste Seite

Rahmen einFügen
Rahmen löschen

Vorige Seile

Tbiledruck (5.2)20

(5.4) 16
(5.5)25
(5.6)34
(5.6)4, (6.1)2
(5.6) 2. 5,10,13

Tfext
-abfluß, einmalig
-ausrichtung, vertikal
- C u r s o r

- e d i t o r

-gestallung, frei
-Umbruch

-verarbeitungs-.Modus
Ändern

Anfang
Anhängen
An wählen
Bearbe i ten

(5.7)2
■föxtflußkclte(5.2) .36, (5.6)8, (6.1)11 (5.4) 20, 22, (5.5) 10,15ff,

24, 26,30,
(5.6)8,34, (5.7)3, (6.1)6
(5.5)29
(5.5)28
(5.5)29

(5.6)3
(5.6)3

A u B i r e c h e n

Rahmen einfügen
Rail men löschen

(6.1)3
(6.1)7
(5.6) 3,5
(5.6)3

■fextflußvcrbindung
Anzeigen

(5.4) 22, (5.5) 24,26,29
(5.5)27

(5.6)27
(5.7) llf
(5.6) ,3f
(5.7)17

Bcarbeitungsmodus
Effekt
Eingeben
Einstellung (5.2)48, (5.6)3,5,27,30,Tfextlineal

(6.1)3 37fE n d e

(5.6)36, (6.1)8Einfügen
Eins te l l en

Löschen

(6.1) 4, 7
(5.7)17

Ersetzen

(6.1)8Farbe

(5.6)36
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(5.6)24Trennwörterbuch(4.2)2, (5.2)3,26,
(5.4)1, (5.5)12,19 (5.6)3

(5.5)13,15
(6.6)3

Textrahmen

(6.6)1Trouble-ShootingA r t

Aufziehen
T T (2.0)1

Tbxtstil (5.1) 33, (5.2) 38.48
(5.7)23
(5.7)4
(5.7)26
(5.7)25

1>'p
Datei (5.2)10Abfragen

Ändern
Definieren

fiinfügen
Einstellen
Ersetzen

Topografie (4.7)1, (7.0)17
(6.1)9
(6.1)9
(6.1)4

Frei (5.7)2
I n t e r n

Löschen
Suchen

Umgestalten
Zufügen

(5.7)2
(5.7)26
(6,1)4
(5.7)3
(5.7)25

@

O

II b x t u m fl u ß
A b s t a n d

(5.5)19
(5.5) 18,22
(5.5) 18f

r c

Pfad

(6.5)2Theoretische Farbe

Tiefgesteilt (5.7)12

Traktor (5.2) 15

Transparent (5.1)29, (5.5)55

T r e i b e r (5.1) 19, 22, (5.2) 12, 25,
(7.0)17
(5.2)12
(5.2)12

Drucker
L a d e n

Trenn

(5.6)23
(5.6) 15, 20

- s t e l l e

- s t r i c h

(6.1)11Trennen

(6.2) 23
(5.6)25

Pfad
Te x t

(5.2)48, (5.6)14,19
(5.6) 23,25, (6.1) 11
(5.6)21

TYennung
Einstellen
Unsicher
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(5.2)39, (5.6)40UmschalttastcÜbercinanderlegen
Kalimen (5.5)55

Umwandeln
B c z i e r k u n ' e

L i n i e
(6.2)22
(6.2) 22

Überhang
l'ntersirich (5.4) 16, (5.7) 20

Undo (5.5)8Überlappung
Seitenteil (5.5)52

(5.6)21Unsichere Trennung
Übernehmen

Unsichtbarer Rahmen (5.5)72(6.1) 6ft o t

(5.1) 20U n s o r t i e r tÜberschreibmodus (6.1)3

Unterlänge (4.7) If, (5.7)9(6.5)3UCR-Kennlinie

(5.7)14,16, (7.0)18Unterschncidung
manuellUhrzeigersinn (5.5)57

(6.1)8
o

(5.1) 19f. (5.2) 34f, (5.6) 6,Uhrzeit
o Unterstrich

A b s t a n d
(5.7)19
(5.4)16. (5.7)20
(5.7)19
(5.7)19
(5.7)19
(5.7) 20
(5.4)16. (5.7)20

(6.1)11
DickeUmbenennen (5.1)20. 33

(5.1) 20
Farbe

Datei
Füilmuster

Vordergrund
Ülierhiuig(5.6)8,13, (6.1)11

(7.0) 18
Umbruch

U n t e r s t r i c h e n (5.7)12Umfluß
-abstand (5.5) 18,22

(5.5)18f-pfad

Umformatierung (4.2)2

Umgestalten
Textstil (5.7)3

Umrandung
Anzeige (5.5)72

(5.9) 5Art

Dicke
Farbe
FQIImuster
L i n i c n a r t

Objekt
Rahmen
Rasteriläche

(5.9) 5
(5.9)5, (6.2)26
(5.9) 5, (6.2) 26
(6.2) 26
(6.2) 26
(5.5) 71f
(5.9)5
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V24 (7.0) 16

(5.6) 16

Version
Dokument
Zeichensalz

(5.2)9f
(5.2)6Variabler Absatz

Vektorgraflk Vertikal(4.3)1,3.5
(4.4)2, (5.9)1, (6.2)1
(7.0)18
(5.5)50
(5.5)18, (6.2)1
(4.2)3, (5.2)26, (5.5)12
(5.5)50

(5.5)61
(5.6)34
(5.6)34

Hilfslinie
Keü

TbctausrichtungGrö8e
Modul
Rahmen

Spezialfunktion

Verweis (5.2) 35. (5.6) 2. 8f, 12,
(6.1)11
(5.2)35, (5.6)9,12,- m a r k e

(6.1)11Vektorzeichensatz (4.4) 2, (5.7) II

Verzerren
Objekt
Faktor

Vergrößern
(6.2)8(6.2) Uf

(5.5) 4f, 7,67
(5.5)41,44

Objekt ®
Rahmen (5.7)13

oRasteigrafik
Vir tue l l

Vergrößerung
Bildschirm

(5.2)18, (5.4)24
(5.5)32

Kopie (4.2)4, (5.3)2, (5.5)9
(2.0)1, (2.3) 6, (2.4) 9.
(4.1)4, (5.2)32,43,
(6.6)2, (7.0)18

Speicher

Verkleinern

(6.2) llf
(5.5) 4f, 7,67, (6.2)6
(5.5)42

Objekt
(6.6)1VirusRahmen

Rastergrafik
Voraussetzung

HardwareVerlassen (2.0)1(5.2)3

Vordergrund (5.1)29, (5.4)2, (5.5)11,
(6.2)13
(5.7)20

V e r r u n d e n

Pfad (6.2) 7,21
U n t e r s t r i c h

(4.7) If, (5.7)9Versalhöhe

Voreinstellung (5.2)3, (5.2)47
Versähe (7.0)18

Vorschieben
Seite (5.4)20Verschieben (5.4)3

(6.1)15
(6.2) 18
(6.2) 18
(5.5)4,7,62,67
(5.4) 3,9
(5.5)51

Block

Kontrollpunkt
P u n k t

Rahmen
Seite

Seitentei l

Versionsnummer (5.2)2
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Warnmeldung (5.2)45

Wechsel

(2.3) 7, (4.1) 3. (7.0) 18
(2.3)7

-platte
Diskette

Wegklappen
Rastergjallk (5.5)47

Wegschneiden
Rastergrafik (5.5)48

W e i ß a n t e i l (5.5)38

V l W t e

(6.4)4Raster

Werkzeug (5.5)1
C D

Winkel (5.7)13
(6.2) 10@ D r e h e n

(6.4) 4Raster

W o r t

(5.4)16, (5.7)18
(5.6)21
(5.6)21
(5.6) 20
(5.6) 20

- a b s t a n d

Löschen
Suchen

Zufugen
Zusammengesetzt

(5.6) 2,19. (6.1) 11
(5.6)24, (6.1)11
(5.6)21
(5.6)24, (6.1)11
(5.6)24. (6.1)11
(5.6)25
(5.6) 20

Wörterbuch
Laden

Löschen
Sichern

Speichern
Tiennung
Zu fugen

W Y S I W Y G (1.0)1. (7.0)19

8.037



8.24 Z

Zerschneiden(5.5)16

(5.6)40

Zahlensyslem
(6.2)23Pfad

Z c h n e r b l ( K k

(5.6)13Zi ta t

Zeichen
(5.4)15-auswahl (5.7)5

(4.4)1-er/eugung
-gri)Ke Zu fügen (5.4)3

(6.2) 18, 20
(6.2) 18, 20
(6.2) 20
(5.4)3
(5.7)25
(5.7)25
(5.6) 20

(5.1) .32, (5.6)31. (5.7)3,
8f, 18ff
(5.6)31, (5.7)8f, 18ff
(5.5)32
(5.1) 18f, 22
(5.1) 24f, (5.2) 3f, 26, 37,
(5.6) 26, (5.7) 3(7.0) 19
(5.6) 26
(5.6) 17, 26

B e z i e r k u r v e

L i n i e

l ’ u n k t

Se i t en

Sl i l l i s te

Textslil

-höhe

-Programm
-Satz

W o r t-tabeile
-Übersicht
Alle löschen
Effekt
Ersetzen

Zuladen O

(5.7)7
OStiflisle (5.7)27(5.7)12

(5.2)6, (5.7)6
C T
3

Zuordnen
Stammse i t e

(6.6)3F a r i «

(5.4)28(5.2)4.42. (5.7)6, (6.6)2lauten
Löschen
Sichern
Suchen

Suchpfad
Vers ion

(5.7)6
Z u r O c k d r e h e n

Ridimen
(5.2)47
(5.2)5 (5.5)57

(5.2) 5
Zusammenfassen

Objekt
(5.2)6

(6.2)6
(5.5) 56Zaiiehnung

Zusammenfügen
Objekt (6.2)6(5.5) 64

(5.4) 16, (5.6) 16, 27, 31.
(6.1)9, (7.0)5
(6.1) 14
(5.6) 30
(5.6) 16

Z e i l e

(6.2) 22PfadAbsumd

Zusatzprogramme (5.2) 2Atispringen
A b s o l u t

Ende

Länge
Relativer Abstand
Umbruch

(4.2)3
(5.6) 30
(5.2)6, (5.6)4

(5.2) 34fZeit

Z a : n t r i e r c n

Rastetgrafik (5.5)45
(5.6)27,30, (6.1)9Zentriert
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Die Toolbox

Wie bereits in Kapitel 4.2 (Grundsätzliches) beschrieben, sind Rah¬
men das „A und 0“ bei der Erstellung eines Layouts. Calamus bietet
daher im Rahmenmodul vielfältige Möglichkeiten zur Rahmenbe¬
arbeitung. Bei komplexen Layouts, die aus einer Vielzahl von Rah¬
men der unterschiedlichsten Typen bestehen, stellte sich jedoch
heraus, daß bestimmte Funktionen nur über die Kombination
mehrerer Befehle erreicht werden konnten oder manuell durchge¬
führt werden mußten.

Aufgrund dieser Erfahrungen und Anregungen seitens der An¬
wender wurde deshalb die Toolbox entwickelt und stellt nun, sozu¬
sagen als Werkzeugkiste mit Spezial Werkzeugen, diese Funktionen
mit einem Befehl zur Verfügung.

Mit der Toolbox können Sie nun Rahmengruppen einheitlich
ausrichten, einzelne Rahmen direkt zwischen Stammseite und
Dokumentseite austauschen, Rahmen auf einer Seite ebenenweise
verschieben, Rahmeninhhalte einzelner Rahmen am Bildschirm un¬
sichtbar machen, Rahmen vom Druck ausschließen und Rahmenty¬
pen umwandeln.
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Befehlsgruppe Lupe und erweiterte Rahmenfunktionen1.1.1.1

p e r Automatische Lupe:
●Rahmen formatfüllend abbilden

Ausrichtungsfunktionen:
●Rahmen waagerecht zentrieren
●Rahmen nach oben bündig ausrichten
●Rahmen senkrecht zentrieren

●Rahmen linksbündig ausrichten
●Rahmenmittelpunkte aufeinanderlegen
●Rahmen rechtsbündig ausrichten
●Rahmen nach unten bündig ausrichten

Xft >●<
i« >I< »f
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Weitere Befehle:

Rahmen auf die Stammseite/Dokumentenseite verschieben
Rahmen eine Ebene nach hinten verschieben
Rahmen eine Ebene nach vorne verschieben
Rahmeninhalt sichtbar/iinsichtbar schalten

Rahmen für Druckausgabe wieder einschalten
Rahmen für Druckausgabe ausschalten

V . X
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Rahmen formatfüllend abbilden1.1.1.2

Wenn Sie dieses Icon anwählen, wird der angewählte Rahmen bis
auf das volle Ausmaß des Arbeitsfensters vergrößert. Damit können
Sie sich den Inhalt dieses Rahmens ansehen, ohne vorher um¬
ständlich den Vergrößerungsmaßstab einzustellen.

Das funktioniert auch mit mehreren Rahmen: Dabei wird die
Vergrößerung so eingestellt, daß alle angewählten Rahmen gerade
noch auf den Bildschirm passen.

Rahmen bündig ausrichten1.1.1.3

Mit diesen vier Icons werden angewählte Rahmen bündig ausge¬
richtet. Die Unterschiede zwischen den vier Befehlen liegen nur in
der Orientierung der Ausrichtung. Daher wird das grundsätzliche
Prinzip für die vier Befehle gemeinsam erklärt.

Die Gemeinsamkeit besteht darin, daß alle angewählten Rahmen
an der Kante des jeweils am weitesten in der Orientierungsrichtung
liegenden Rahmens ausgerichtet werden.

Dies klingt zunächst ziemlich kompliziert, ist aber ganz einfach.
Haben Sie zum Beispiel mehrere Grafiken, die unterschiedlich hoch
sind und ordentlich nach unten bündig ausgerichtet nebeneinander
im Dokument stehen sollen, so brauchen Sie jetzt nur noch einen
Rahmen (eine Grafik) genau zu positionieren. Danach wählen Sie
auch die anderen Rahmen an, die ausgerichtet werden sollen. Dazu
müssen natürlich alle angewählten Rahmen auf der Seite oberhalb
des genau positionierten Rahmens liegen (Sie erinnern sich: alle
angewählten Rahmen werden an der Kante des am weitesten in
Orientierungsrichtung -hier also unten -liegenden Rahmens aus¬
gerichtet). Nach dem Anklicken des entsprechenden Icons werden
dann alle markierten Rahmen an der Unterkante des „richtungs¬
weisenden“ Rahmens ausgerichtet.

I« 1I»li
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Die Ausrichtung bei den anderen Funktionen erfolgt nach dem
gleichen Prinzip, d.h. alle markierten Rahmen werden an der
höchsten, am weitesten links oder am weitesten rechts stehenden
Kante ausgerichtet.

Die folgenden Grafiken sollen die Funktion der vier Icons an¬
hand von einfachen Beispielen noch einmal verdeutlichen.
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Rahmen zentriert ausrichten1.1.1.4

Diese zwei Befehle zentrieren angewählte Rahmen. Wenn Sie das
Icon „waagerecht zentrieren“ anklicken, werden alle angewählten
Rahmen soweit nach unten oder oben geschoben, bis alle mit ihrer
jeweiligen Mittellinie auf einer gemeinsamen waagerechten Linie
liegen. Diese gemeinsame waagerechte Linie ist die Mittelinie eines
imaginären Rechtecks, das alle angewählten Rahmen umschließt.
Die waagerechte (X-) Position der Rahmen wird bei dieser Aktion
nicht geändert.

Beim senkrechten Zentrieren werden die Rahmen solange nach
links oder rechts geschoben bis sie auf einer gemeinsamen
senkrechten Linie liegen, dabei wird ihre waagerechte Position
nicht geändert

Hier die entsprechenden Beispiele:

>i<
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Rahmenmittelpunkte aufeinander legen1.1.1.5

Diese Funktionen dient dazu, die Mittelpunkte der angewählten
Rahmen aufeinander zu legen. Nach Anklicken dieses Icons werden
alle angewählten Rahmen mit ihrem Rahmenmittelpunkt auf einen
gemeinsamen Mittelpunkt gelegt. Der gemeinsame Mittelpunkt ist
auch hier, wie schon beim waagerechten und senkrechten Zen¬
trieren, der Mittelpunkt eines imaginären Rechtecks um die äußer¬
sten markierten Rahmen.

Auch hierzu ein Beispiel:

i . v »
> t <

o

o
n
3
X

6



1.1.1.6 Rahmen auf Stammseite/Layoutseite

Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, einen oder mehrere
Rahmen ohne Umweg über das Klemmbrett direkt auf die
Stammseite zu verschieben. Wenn Sie also beim Arbeiten auf einer

Layoutseite feststellen, daß Ihrer Stammseite noch der rechte Pfiff
fehlt, so brauchen Sie nicht erst auf die Stammseite zu wechseln,
um neue Elemente auf der Layoutseite einzugefügen. Dies ist be¬
sonders dann wichtig, wenn sich gerade auf dieser Seite ein
Rahmen befindet, nach dem die neuen Elemente ausgerichtet wer¬
den müssen. Um die neuen Rahmen auf die Stammseite zu ver¬
schieben und damit auch für alle anderen Seiten wirksam werden

zu lassen, müssen Sie diese nur noch markieren und den Befehl
„Auf Stammseite/Layoutseite“ anklicken. Beachten Sie, daß dabei die
Rahmen auch auf der Stammseite angewählt bleiben.

Das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt, so daß Sie
Rahmen von einer Stammseite auch auf Layoutseiten verschieben
können. Angewählte Rahmen werden nach Anklicken des Befehls
auf die Layoutseite verschoben, die vor dem Wechseln auf die
Stammseite aktiv war. In jedem Fall wird die Position des ange¬
wählten Rahmens in der Rahmenhierachie aufgehoben. Das heißt,
ein verschobener Rahmen wird auf der Zielseite immer in der ober¬

sten Ebene abgelegt, unabhängig davon, in welcher Ebene er vor¬
her lag. Werden Gruppen verschoben, bleibt die Hierachie in der
Gruppe natürlich unverändert, die gesamte Gruppe wird jedoch
ebenfalls auf der obersten Ebene abgelegt.

Sie können diese Funktion nicht nur zum Ergänzen Ihrer
Stammseite benutzen. Sie kann Ihnen auch die Arbeit auf der aktu¬
ellen Layoutseite erleichtern. Sie kennen sicher das Problem, wenn
sich viele Rahmen auf einer Seite tummeln, die noch ein wenig
hier und ein wenig dort verschoben werden müssen: Man wählt
immer den Rahmen an, der nach langer, mühevoller Arbeit jetzt ge¬
rade genau richtig saß. Verschieben Sie solche Rahmen einfach auf
die Stammseite. Der Rahmen ist dann immer noch sichtbar, kann

„ o
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aber nicht mehr angewählt werden. Ist das Layout der aktuellen
Seite abgeschlossen, wechseln Sie nur noch auf die Stammseite.
Dort sind noch alle Rahmen angewählt, die Sie aus Vereinfachungs¬
gründen verschoben hatten. Klicken Sie nun noch einmal das Icon
„Rahmen auf Stammseite/Layoutseite verschieben“ an, und die Rah¬
men werden auf die Layoutseite zurückbefördert.

Rahmen um eine Ebene verschieben.1.1.1.7

Diese Funktion werden Sie zu schätzen lernen, wenn Sie häufig
mit Layouts arbeiten, die Rahmen in mehr als zwei Ebenen hinter¬
einander enthalten. Wollten Sie in solchen Layouts bisher einen
Rahmen um eine Ebene verschieben, so erforderte dies umfangrei¬
che Verschiebeaktionen. Mit den beiden Befehlen „Rahmen eine
Ebene nach hinten“ bzw. „Rahmen eine Ebene nach vorn“ können
Sie diese Arbeiten viel einfacher durchführen. Markieren Sie nur
den zu verschiebenden Rahmen und klicken den Ihrer Wunschrich¬

tung entsprechenden Befehl an und der Rahmen wandert um eine
Ebene in diese Richtung.

Selbstverständlich können Sie auch mehrere Rahmen gleichzeitig
verschieben.

Beispiel:

i
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Rahmensichtbarkeit umschalten1.1.1.8

Vor allem bei komplexen Layouts ist diese Funktion sehr sinnvoll.
Wenn Sie gerade an den Feinheiten des Layouts feilen, ist Ihnen ein
schneller Bildschirmaufbau sicher lieber als die Darstellung sämtli¬
cher Details einer Seite {z.B. komplexe Vektorgrafiken und im Mo¬
ment nicht relevante Rahmen).

Mit dem Befehl „Rahmensichtbarkeit umschalten“ können Sie da¬
her den Inhalt derjenigen Rahmen, die Sie gerade nicht bearbeiten
„unsichtbar“ schalten. Bei solcherart behandelten Rahmen wird

noch der Rahmenumriß mit Rahmentyp angezeigt. Ist der Rah-
benannt, so wird der Name ebenfalls angezeigt. Der Bildaufbau

kann entsprechend schneller erfolgen, wenn die Rahmeninhalte
nicht mit gezeichnet werden brauchen.

Nun gibt es im Rahmen-Modul in der Befehlsgruppe „Anzeige“ ei-
Befehl „Unsichtbare Rahmen können angewählt werden“

{Kap. 5.5.5.4). Ist das entsprechende Icon aktiviert, dann können
Sie unsichtbare Rahmen trotzdem anwählen -so als wären sie
sichtbar. Bei nicht aktiviertem Icon sind unsichtbare Rahmen ent¬
sprechend auch nicht anwählbar. Diese Einstellung wirkt konse¬
quent auch in der Toolbox: Wenn Sie also das Icon ausgeschaltet
haben und einen Rahmen unsichtbar schalten, wird dieser Rahmen
automatisch abgewählt. Um ihn wieder anwählen zu können (zum
Beispiel, um ihn sichtbar zu machen) müssen Sie zunächst ins Rah¬
men-Modul wechseln und dort unsichtbare Rahmen anwählbar
schalten,

ln jedem Fall gilt aber: Auf einen Ausdruck hat diese Einstellung
keinen Einfluß.

● ●
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1.1.1.9 Rahmen für Druckausgabe einschalten/ausschalten

Mil diesen Befehlen bestimmen Sie, ob Rahmen gedruckt werden
oder nicht. Durch Anklicken des rechten (durchkreuzten) Befehls¬
icons werden angewählte Rahmen für die Druckausgabe abgeschal¬
tet, d.h. Sie werden bei einem Ausdruck des Dokumentes nicht mit
ausgegeben. Durch Anklicken des linken Befehlsicons wird eine sol¬
che Markierung wieder aufgehoben, d.h. beim Ausdruck des Doku¬
mentes werden auch diese Rahmen wieder mit ausgegeben.

Diese Funktion kann z.B. für Multiple-Choice-Tests sinnvoll sein.
Sie entwerfen zunächst den kompletten Fragebogen mit Lösungen.
Beim Ausdruck der Aufgaben werden dann die Rahmen mit den Lö¬
sungen zur Druckausgabe abgeschaltet. Sie erhalten dann den lee¬
ren Fragebogen. Zur Auswertung können Sie die Druckausgabe der
Lösungen wieder einschalten, Sie erhalten dann einen komplett
ausgefüllten Lösungsbogen.

Genauso können Sie eingescannte Vorlagen (z.B. Formulare o.ä.),
die Sie zum Entwurf Ihrer Seite benötigen, von der Druckausgabe
ausschließen.

@
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Befehlsgruppe Rahmentypwandlungen1.2.1.1

Rahmen wird Textrahmen

Rahmen wird Rastergrafikrahmen
Rahmen wird Vektorgrafikrahmen
Rahmen wird Linienrahmen
Rahmen wird Rasterflächenrahmen
Rahmen wird Seitenteilerahmen
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Rahmenwandlungsicons1.1.1.2

H“' Diese sechs Icons wandeln den gerade angewählten Rahmen um in_einen leeren Rahmen des gewünschten Typs. Wenn Sie z.B. einen
 Rasterflächenrahmen angewählt haben, und dann das Icon „Rah¬

men wird Vektorgrafikrahmen“ anklicken, wird aus dem Raster¬
flächenrahmen ein leerer Vektorgrafikrahmen.

Beim Entwurf eines Layouts können Sie so z.B. für Fotos und
Grafiken zunächst einmal Rasterflächen in der gewünschten Größe
anlegen. Wenn dann feststeht, welche Fotos in das Dokument auf-
genomen werden sollen, können die Rasterflächenrahmen in Ra¬
stergrafikrahmen umgewandelt werden.

Wenn Sie statt einer Vektorgrafik doch lieber eine Rastergrafik im
Layout verwenden wollen, die aber exakt die gleiche Größe und
Positon hat, ist diese Funktion ebenfalls sehr sinnvoll.

Da der Inhalt der Rahmen bei diesen Aktionen verloren geht,
halten Sie vorher eine Warnmeldung, sofern Sie diese nicht im Pull-
Down-Menü unter Optionen/Diverses abgeschaltet haben. Trotzdem
sollten Sie einige Punkte beachten:

C i

i
X
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■Bei Textrahmen wird der Inhalt nicht gelöscht, wenn der Rah¬
men Teil einer Textflußkette ist. In diesem Falle wird der angewähl¬
te Rahmen aus der Textflußkette entfernt und in den angewählten
Typ gewandelt während der Inhalt (Text) in die verbleibende Text¬
flußkette einfließt. Bildlich gesprochen fließt der Text dann am ge¬
wandelten Rahmen vorbei.

■Wenn Sie angewählte Rahmen in Raster- oder Linienrahmen
wandeln, werden diese mit den im Moment aktuellen Parametern
(Linienstärke, Farbe, Füllmuster) gefüllt.

■Bei Umwandlung in einen Textrahmen müssen Fonts und Text¬
stile geladen sein, ansonsten ist diese Umwandlung nicht möglich
(es ist ja genauso nicht möglich, einen Textrahmen aufzuziehen,
wenn keine Fonts und Textstile vorhanden sind).

12
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nilER-mODUL

Das FILTER-Modul

Einleitung1.1

Das FILTER-Modul ist als flexible Basis für eine beliebige Anzahl ladbarer Filter
konzipiert. Während das FILTER-Modul selbst vor allem für eine weitgehend einheitliche
Bedienung sorgt, können die einzelnen Filter die unterschiedlichsten Dinge tun.

Das reicht von der Verbesserung von Flachbett-Scans über das Herstellen von weichen
Masken bis hin zur „frequenzmodulierten Rasterung“.

Natürlich kann das FILTER-Modul mit beliebigen Dokument-Objekten arbeiten. So
läßt es sich schnell und elegant in beliebige Arbeitsgänge integrieren.

Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, noch flexibleres Arbeiten, noch einfachere
Abläufe -FILTER macht’s möglich!

a Viel Erfolg beim Einsatz des Moduls wünscht Ihnen

Ihr adequate Systems -Team
' S
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flLTER-mODUL

|1,2 i Ins ta l la t ion

Diese Anleitung ist so ausgelegt, daß Sie sie direkt in Ihren Handbuch-Ordner einhef¬
ten können.

Sorgen Sie bitte zuallererst für eine Sicherungskopie der Originaldiskette Bewahren
Sie die Original-Diskette an einem sicheren Ort auf, an dem sie vor Beschädigungen und
vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.

Lesen Sie bitte vor der eigentlichen Installation noch den Inhalt der Datei
„LIESMICH.TXT“ auf der Diskette. Sie enthält eventuell weitere wichtige Informa¬
tionen, die in dieser Anleitung nicht mehr berücksichtigt werden konnten. o

2

Bitte kopieren Sie dann die Dateien FILTER.CXM, FILTER.FS und den Ordner FILTER
von der Sicherheitskopie in Ihren aktuell verwendeten Modul-Ordner.

Das ist auch schon die ganze Installation.
Ab jetzt können Sie das FILTER-Modul wie jedes andere Modul verwenden.

●s

3

o
3
a :

Noch etwas: Arbeiten Sie bitte nie direkt mit der Originaldiskette!
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Referenz

Das Modul2 .1

Das FILTER-Modul verwaltet eine beliebige Anzahl von nachladbaren Filtern und
steuert deren Anwendung. Die Filter akzeptieren einen Rahmen beliebigen Typs und
wandeln ihn um in einen Pixelbild-Rahmen wählbaren Formats. Dieses neue Pixelbild

wird dann entsprechend gefiltert.
Ein Vorschau-Dialog erlaubt die Vorab-Kontrolle des Resultats beim Filtern. So läßt

sich einfach die richtige Parameter-Einstellung finden, bevor die Umrechnung gestartet
wird.

2 2 : 2 Die Menübox

s .

o -
r0■2 HDither

o

●Liste der geladenen FilterU e i c h

S c h a r f

● Informat ion

●Einstellungen laden
●Filter laden
●Filter aufrufen

●Einstellungen sichern
●Filter löschen

Hed ian

Rausch
ö

© % i
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1^' Die Filter-Liste

Alle Filter erscheinen in dieser Liste in derselben Reihenfolge, in
der sie geladen wurden. Durch Löschen und Neuladen einzelner
Filter kann die Reihenfolge verändert werden.

Mit dem Scroll-Balken und den Pfeilen können Sie wie gewohnt
den Ausschnitt der Liste bestimmen, den Sie sehen wollen.

Die Anzahl gleichzeitig geladener Filter ist nur durch den
verfügbaren Speicherplatz beschränkt. Da Filter bei Bedarf jederzeit
nachgeladen werden können, brauchen Sie die seltener benötigten
nicht permanent im Speicher zu halten.

0
i^Dither

R e i c h

S c h a r f

iI,̂ fjHedian
R a u s c h

0

C l

I I n f o r m a t i o n 3
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Zeigt unter anderem die Modul-Version (wichtig bei Rückfragen!),
den Urheberrechts-Hinweis und die Namen der Autoren.

iM- Filter laden

Einer oder mehrere Filter werden geladen und stehen sofort
danach zur Anwendung zur Verfügung.

Im Dateiauswahl-Formular können Sie natürlich frei bestimmen,
von woher der Filter geladen werden soll. Beim automatischen
Laden von Filtern nach dem Starten des FILTER-Moduls wird aber

immer in dem Ordner FILTER innerhalb des eingestellten Module-
Ordners gesucht. Es ist also in der Regel sinnvoll, alle Filter auch
dort bereitzustellen, damit sie automatisch geladen werden können.

10
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2.6 Filter löschen

Der in der Filter-Liste angewählte Filter wird aus dem Speicher
entfernt.

Einstellungen ladenm

Das FILTER-Modul lädt Einstellungen aus einer angewählten
Datei. Es wird der Zustand wiederhergestellt, der beim Speichern
dieser Einstellungen bestand. Dazu gehört die Liste der geladenen
Filter ebenso wie deren jeweilige Parameter-Einstellungen.

Auf Nachfrage können Sie entscheiden, ob die Einstellungen die
bisherigen ersetzen sollen oder ob sie hinzugeladen werden.

Beim Hinzuladen werden die enthaltenen Filter ebenfalls

hinzugeladen, so daß derselbe Filter -aber eventuell mit unter¬
schiedlichen Parametern -mehrfach in der Liste Vorkommen

kann. Das kostet dann zwar etwas mehr Speicherplatz, erlaubt aber
sehr schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Parametern.

Ra
♦● 4

&
o

t 3

2 . 8 Einstellungen sichern

Der momentane Zustand des FILTER-Moduls inklusive der Liste

der Filter und deren Einstellungen wird in eine Datei gesichert.
Mit der Funktion „Einstellungen laden“ kann dieser Zustand

dann später wiederhergestellt werden. Wenn Sie die Einstellungen
im Module-Ordner unter dem Namen „FILTER.FS“ sichern, ge¬
schieht dies auch automatisch beim nächsten Laden des FILTER-

Moduls. (Standard-Einstellungen)

♦●4
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,Fi l ter aufrufenU

Der Vorschau-Dialog wird für den in der Liste angewählten Filter
aufgerufen. Ein Doppelklick auf einen Filter in der Liste hat dieselbe
Wirkung. Beim Aufrufen dieser Funktion muß genau ein Rahmen
selektiert sein.

I

o

f
I
i

Auf der linken Seite unter „Original“ erscheint der gesamte bisherige Inhalt des
angewählten Rahmens. Auf der rechten Seite erscheint unter „Ergebnis“ das
voraussichtliche Resultat der Filterung in l:l-Darstellung.

Jedes dargestellte (Bildschirm-)Pixel entspricht dabei genau einem Pixel im
Ergebnis-Bild. Das ist dieselbe Vergrößerung, die Sie erhalten, wenn Sie das Bild auf die
Bildschirmauflösung optimieren lassen und zur Darstellung die „l:l“-Vergrößerung
wählen. Wenn das Ergebnis-Bild dabei größer wird als 256x256 Pixel, kann nur ein
Ausschnitt dargestellt werden.

12
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Darstellungs-OptionenI

Wenn nur ein Ausschnitt des Ergebnis-Bildes gezeigt wird, können Sie den gezeigten
Ausschnitt neu setzen, indem Sie die gewünschte Stelle im Original anklicken.

Ein Klick in das Ergebnis schaltet die Darstellung um zwischen „vorher“ und
„nachher“. So können Sie die Wirkung des Filters mit seinen aktuellen Einstellungen im
direkten Vergleich beurteilen.

2,9ß Filterparameter
2

Wenn der aktuelle Filter detaillierte Parameter-Einstellungen zuläßt, wird dieser
Knopf aktiviert dargestellt. Wenn der Knopf dagegen inaktiv (grau) dargestellt wird,
dann sind für den aktuellen Filter keine weiteren Parameter einstellbar.

Beim Betätigen des Knopfes erscheint ein Dialog zur Einstellung der jeweiligen
Parameter. Je nach Filter können diese sehr unterschiedlich sein.

Drehregler2.9.3

Bei den Filter-Einstellungen werden oft „Drehregler“ eingesetzt.
Sie ersetzen im FILTER-Modul die sonst üblichen Schieberegler. Ge¬
genüber diesen haben sie einige Vorteile, die Sie bald zu schätzen ler¬
nen werden. Eingestellte Werte lassen sich optisch schneller erfas¬
sen, als dies bei Schiebereglern der Fall ist. Außerdem können Sie die
Werte sehr viel schneller verändern. Es stehen sogar gleichzeitig
mehrere verschiedene Möglichkeiten für die Einstellung zur
Verfügung.

I N T E N S I T M T
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Einfachklick in das Reglerfeld1

Mit einem einfachen Links-KÜck in das Reglerfeld nehmen Sie den Zeiger auf und
können ihn mit der Maus verstellen. Ein weiterer Links-Klick setzt den Zeiger wieder ab
und übernimmt den eingestellten Wert. Mit der rechten Maustaste können Sie abbrechen
und den vorherigen Wert wiederherstellen.

ins Reglerfeld und Maustaste gedrückt halten
0

Der Zeiger des Reglers wird mit Links-Klick aufgenommen, verschoben und beim
Loslassen wieder abgesetzt. Um abzubrechen, drücken Sie zusätzlich zur linken die
rechte Maustaste,

ln beiden Fällen können Sie feinere Abstufungen einstellen, wenn Sie sich mit der
Maus weiter vom Zentrum des Drehreglers entfernen. Je näher Sie sich daran befinden,
desto schneller -aber auch ungenauer -finden die Veränderungen der Werte beim
Drehen statt.

- C k

a :

i M m u Einstellen mit den Pfeilen

Ein Links-Klick auf die Einstellpfeile verändert den eingestellten Wert um jeweils eine
Pos i t ion .

2.9.34 ;Der „Joystick

Klicken Sie in das Feld zwischen den Einstellfeldem, so lassen sich bei gedrückter
Maustaste die Einstellungen mit der Maus verändern, wobei die Entfernung der Maus
vom Mittelpunkt die Veränderungsgeschwindigkeit bestimmt.

14
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Natürlich besteht zusätzlich immer noch die Möglichkeit, die Werte wie gewohnt nu¬
merisch einzustellen, indem Sie einmal in das entsprechende Einstellfeld klicken und
dort den Wert mit der Tastatur eingeben.

Name des Filters /AuswahlV‘-[:

Dieses Feld zeigt den Namen des gerade verwendeten Filters. Ein Klick auf das Feld ruft
einen Popup-Dialog auf, in dem alle verfügbaren Filter zur Auswahl stehen. Diese
Auswahl kann durch einen Rechts-Klick abgebrochen werden.

Wird ein anderer Filter ausgewählt, so wird die Vorschau für den neuen Filter
berechnet und angezeigt. Unter „Filterparameter“ sind jetzt die Einstellungen für den
neuen Filter zugänglich.

a :

6

3

O -

I n f o
Q

Dieser Knopf ruft einen Informations-Dialog für den aktuellen Filter auf.

15
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.2.9,6● Bildformat

Beim Filtern entsteht immer ein Pixelbild als Ergebnis. Unter „Bildformat“ können Sie
dafür den Bildtyp und die Auflösung einstellen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn
Sie einen Rahmen filtern wollen, der bisher kein Bild enthalten hatte. Denn dann
müssen die Einstellungen ja wenigstens beim ersten Mal vorgenommen werden.

Ein Klick auf diesen Knopf ruft den folgenden Dialog auf:

][ BILDFCRHflT
- 0 r » 9 i r v a l t

o

I 1 ! 1 ICYHK-Fa rbb i l d
C

I B r a u ~ i r R S B I 3CYMK

3
* <3röa«t

=C
v e r t i K d l

3BB.B8B| X 3BB.BB6dp i :
P i x e l ;

Bytes:
4 3 6 X

115976B

6 6 5

I I

Der bisherige Inhalt des Rahmens wird im oberen Teil („Original:“) beschrieben. Von
dem bisherigen Inhalt hängt auch die Voreinstellung für das neue Bildformat ab. Falls
das Original kein Bild war, wird die Auflösung der gerade aktuellen Bildschirmvergröße¬
rung übernommen und als Bildtyp wird CYMK voreingestellt.

Ansonsten -falls also bereits ein Bild vorliegt -wird dessen Auflösung übernommen
und der Bildtyp möglichst „passend“ vorgewählt: Schwarzweiß- oder Graubilder wer¬
den zu Graubildern, RGB-Bilder (egal ob 2-Farb-, 256-Farb- oder normale RGB-Farb-
bilder) werden wieder zu RGB-Bildern und alle anderen werden zu CYMK-Farbbildern.

Aber, wohlgemerkt, das ist lediglich die Voreinstellung beim Aufruf des Formulars: Sie
können sowohl den Bildtyp als auch die Auflösung noch manuell ändern.

Mit dem Knopf „1:1“ ist die Voreinstellung jederzeit wiederherstellbar.

16
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2.9.6.1 Bildtyp einstellen

Den Bildtyp wählen Sie direkt durch Anklicken des entsprechenden Knopfes aus.
Bei den meisten Filtern können lediglich die „kontinuierlichen“ Bildtypen erzeugt

werden, also die, in denen beliebige Zwischentöne darstellbar sind. {Bei den anderen
Filtern ist die Wirkung dieser Einstellung noch einmal gesondert beschrieben.)

Zur Auswahl stehen ein Typ für Graubilder und zwei verschiedene Typen für „True-
Color“-Farbbilder. Ein solches Farbbild benötigt im Dokument viermal soviel Speicher¬
platz wie ein Graubild bei gleicher Auflösung.

Die erste Entscheidung ist also einfach: wenn keine Farbtöne in einem Bild verwendet
werden, können Sie den „sparsamen“ Bildtyp „Graubild“ verwenden.

Wenn es aber nun schon ein Farbbild sein muß, welcher der beiden Farbbildtypen ist
dann sinnvoller?

Die Antwort hängt letztlich von der weiteren Verarbeitung ab.
Wenn das Bild eher für Video-Anwendungen gedacht ist, ein Ausdruck nicht oder auf

einem RGB-Drucker beabsichtigt wird, können Sie den RGB-Typ verwenden. Das wird
aber eher die Ausnahme sein.

In nahezu allen „normalen“ Anwendungen wird das Farbbild irgendwann auf Papier
gedruckt werden. In solchen Dokumenten werden Sie auch alle anderen Objekte
vorzugsweise mit CYMK-Farben versehen. Das hat ja den Vorteil, daß die Druckfarben
direkt kontrollierbar und eindeutig festgelegt sind.

Dann sollten Sie denselben Vorteil auch für den neuen Bildrahmen nutzen. Insbeson¬
dere werden dabei auch alle eventuell in Vektorelementen enthaltenen CYMK-Farbwerte
unverändert als CYMK übernommen.

Sollten im Original-Inhalt des Rahmens RGB-Bilder oder als RGB definierte Farben
enthalten sein (dazu zählen vor allem auch die freien Farben), so werden diese über die
jeweils gültige Farbseparation konvertiert.

I
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Bildgröße (Auflösung) einstellen

In diesem Fall ist mit „Bildgröße“ nicht die Größe des Rahmens in Zentimetern
gemeint, sondern die Datenmenge, die sich aus der Anzahl der im Bild enthaltenen
Pixel ergibt. Bei der Bildgröße haben Sie die Wahl: Sie können entweder die Auflösung
in dpi (dots per inch =Pixel pro Zoll), die Anzahl der Pixel, oder den Speicherplatz¬
bedarf in Bytes bestimmen.

Bei jeder Veränderung in einem der Felder ändern sich die anderen Felder sofort mit.
Sie können also zum Beispiel beobachten, welchen Speicherbedarf eine gewünschte
Auflösung zur Folge haben würde Wenn absehbar ist, daß der vorhandene Speicher¬
platz dafür nicht ausreichen würde, können Sie unmittelbar den Speicherplatzbedarf in
Bytes soweit reduzieren, bis das Bild gerade noch „paßt“. Dabei wird das Auflösungsver-
hältnis (horizontal zu vertikal) automatisch beibehalten.

Vielleicht stellen Sie auch fest, daß Ihr Bild ohnehin nur Graustufen enthalten soll
und wählen daher als Bildtyp nicht „RGB“ oder „CYMK“, sondern „Grau“. Das senkt den
Speicherbedarf zunächst auf ein Viertel und gibt Ihnen wieder mehr Spielraum bei der
Auflösung.

Und schließlich und endlich wünschen Sie sich möglicherweise eine „runde“ Anzahl
von Pixeln in horizontaler oder vertikaler Richtung. Dann ändern Sie direkt die Pixel¬
anzahl -so einfach ist das.

Natürlich können Sie auch zum Beispiel horizontal eine dpi-Auflösung und vertikal
eine Pixelanzahl einstellen.

Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Werten ist wie folgt:
●Auflösung in dpi =Pixelanzahl *2,54 /Rahmengröße in cm
●Bytegröße
Graubilder verwenden 1Byte pro Pixel, RGB- oder CYMK-Farbbilder 4Bytes pro Pixel.
Bitmap-Bilder benötigen nur 1Bit (1/8 Byte) pro Farbebene.
Der tatsächlich beanspruchte Speicherplatz ist in der Regel noch geringfügig größer.
Beachten Sie bitte, daß die Auflösung in dpi mit dem Vergrößern eines Bildrahmens

geringer wird: Die gleiche Anzahl von Pixeln verteilt sich dann ja auf eine größere
Fläche. Umgekehrt steigt die dpi-Auflösung beim Verkleinern des Rahmens.

s -

o

=x-Pixelanzahl *y-Pixelanzahl *Bytes pro Pixel
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Prinzipiell darf die Auflösung umso geringer sein, je weniger scharfe Kontraste Vor¬
kommen. Weiche Übergänge können auch mit geringerer Auflösung gut wiedergegeben
werden. Harte Kanten dagegen brauchen höhere Auflösungen bis hin zur Ausgabeauf¬
lösung. Das spielt vor allem bei Vektor-Elementen eine Rolle

Wenn der Original-Inhalt des Rahmens bereits ein Pixelbild war, bringt eine Erhöhung
der Auflösung zunächst einmal nichts. Erst wenn dieses Bild mit anderen Objekten
höherer Auflösung gemischt wird, kann sich eine Auflösungserhöhung auswirken.

Umgekehrt können Sie bei Bildinhalten mit eher weichen Übergängen Speicherplatz
sparen, indem Sie die Auflösung reduzieren. Unter Umständen können Sie dazu sogar
gezwungen sein, um ein Dokument oder auch nur ein einzelnes Bild überhaupt noch
speichern zu können.

Vor allem dann, wenn Bildrahmen verkleinert werden, bietet sich eine Reduzierung
der Auflösung an -vorausgesetzt, das Bild enthält keine scharfen Kontraste Nur in die¬
sem Fall würden Sie sonst wirklich Qualität verschenken.

Wenn der Dialog mit „Abbruch“ verlassen wird, werden die vorgenommenen
Änderungen ignoriert und die vorherige Einstellung beibehalten. „OK“ übernimmt die
Änderungen. Die Format-Einstellung wirkt sich aber erst dann aus, wenn die eigentliche
Filterfunktion ausgeführt wird. Bis dahin bleibt der Inhalt des Original-Rahmens
unverändert.

Achtung: In einem Originalbild eventuell eingestellte Kennlinien werden in den
neuen Bildinhalt hineingerechnet! Das erzeugte Bild hat immer neutrale Kennlinien!

Auch wenn das Ergebnis dadurch genauso aussieht wie das Original: Farbkorrekturen
oder -Verfälschungen sind jetzt nicht mehr durch die Kennlinien eingestellt, sondern
permanent im Bild fixiert und können nicht mehr zurückgenommen werden.

● c

o

r
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2v}iÖ; j Bildschirmausschnitt abspeichern

In jedem der Dialoge des FILTER-Moduls können Sie die „Snapshot“-Option aufrufen:
Nach drücken von „Clr Home“ erscheint eine Abfrage, bei der Sie auswählen können, ob
nur der Inhalt des Dialogs oder der gesamte Bildschirminhalt inklusive des Dialogs
gespeichert werden soll.

Nach dem Auswählen einer der beiden Möglichkeiten können Sie im Datei-Auswahl¬
dialog den Namen für die Bilddatei festlegen. Gespeichert wird jeweils eine TIFF-Datei im
aktuellen Bildschirmformat.

Beim Anklicken von „ABBRUCH“ wird nichts gespeichert.
8

a-

3

3
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Tips und Tricks
Beim praktischen Einsatz des FILTER-Moduls können Sie sich mit ein paar kleinen

Tricks einiges an Arbeit sparen und gleichzeitig noch bessere Eî ebnisse erreichen.

\Sicherungskopien

Insbesondere, wenn Sie mit verschiedenen Filter-Einstellungen experimentieren
wollen, ist es eine gute Idee, jeweils eine neue Kopie des Original-Rahmens zu machen
und den Filter auf diese Kopie anzuwenden. (Bei virtuellen Kopien bestätigen Sie in der
Abfrage „DIESER“.)

Dadurch können Sie die verschiedenen Ergebnisse auch im Detail vergleichen und
außerdem jederzeit wieder auf das Original zurückgreifen.

o %

2
6

o

6

;Filter nur auf Teile eines Bildes anwenden
I
o

Mit Hilfe des MERGE-Moduls läßt sich die Wirkung eines Filters auch auf bestimmte
Bereiche eines Rahmens einschränken:

●Kopieren Sie den zu bearbeitenden Rahmen an derselben Stelle (Abstand beim
Kopieren auf Null stellen.)

●Wenden Sie den Filter auf die Kopie an.
●Erzeugen Sie eine Maske, die den gewünschten Ausschnitt bestimmt. (Dabei kann

zum Beispiel der „Weich“-Filter für weiche Übergänge sorgen.)
●Verwenden Sie das MERGE-Modul, um die gefilterten Bilddaten nur innerhalb der

Maske in das Original-Bild einzuprägen.

21
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Mit Filtern malen'

Eine Variante der vorhergehenden Methode bietet sich in Verbindung mit dem
PAINT-Modul an:

●Kopieren Sie den zu bearbeitenden Rahmen an eine andere Stelle; Am besten um
einen festen Abstand zur Seite, so daß sich Kopie und Original nicht
überschneiden. (Abstand beim Kopieren auf einen bestimmten Wert einstellen.)

●Wenden Sie den Filter auf die Kopie an.
●Aktivieren Sie für das „Softprint“-Werkzeug im PAINT-Modul unter „Mehr...“ die

Option „Quellposition bestätigen“.
●Verwenden Sie das „Softprint“-Werkzeug, um den Inhalt der gefilterten Kopie

„von Hand“ in den Original-Rahmen zu kopieren.
Beim Ansetzen des Werkzeugs erhalten Sie eine Abfrage für den Kopier-Abstand.
Stellen Sie diesen genau so ein wie vorher den Kopier-Abstand für den
Original-Rahmen.
(Siehe dazu auch Abschnitt 6.8 in der Anleitung zum PAINT-Modul.)

f

9
C r

jFilter-Effekt am Detail überprüfenI r

Gelegentlich ist die Wirkung eines Filters an einem bestimmten Detail besonders gut
zu beurteilen. Um in solchen Fällen die Wirkung verschiedener Filter-Einstellungen im
direkten Vergleich beurteilen zu können, empfiehlt es sich, eine Kopie des
Original-Rahmens zu machen und den gewünschten Bereich mit der Funktion „Bildteile
wegschneiden“ im Rahmen-Modul auszuschneiden. Dadurch wird die Datenmenge
kleiner und Sie können mit Kopien dieses Ausschnitts verschiedene Einstellungen
schnell ausprobieren. (Siehe dazu auch 3.1.)
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Beliebigen Seiten-Ausschnitt filtern3.5.

Um einen bestimmten Ausschnitt der Seite zu filtern, können Sie einfach einen
Seitenteil-Rahmen über diesen Ausschnitt aufziehen. Alle innerhalb dieses Rahmens

sichtbaren Seiten-Elemente werden dann vom Filter erfaßt und verarbeitet.

Das Resultat ist ein Bildrahmen, der auf der Seite genau über den erfaßten Elementen
liegt und so den Eindruck vermittelt, als wären diese verändert worden. In Wirklichkeit
bleiben die anderen Rahmen aber unverändert.

Insbesondere lassen sich auf diesem Wege auch Ausschnitte aus exisitierenden
Rahmen „herauskopieren“.

Achtung;
Vergewissern Sie sich beim Filtern von Seitenteil-Rahmen, daß der Bildtyp und die

Auflösung für das Ergebnis nach Ihren Wünschen eingestellt sind. Auch wenn ein
Seitenteil-Rahmen genau über einem Bildrahmen liegt, wird nicht automatisch dessen
Bildformat übernommen!

O l
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Die Filter
4

Filter sind spezialisierte Programmteile, die vom FILTER-Modul sowohl beim Start als
auch zur Laufzeit hinzugeladen werden können. Das FILTER-Modul kann die geladenen
Filter auf einen angewählten Rahmen anwenden und diesen bei Bedarf in einen
Bildrahmen umwandeln.

Bei der Erzeugung von Farbbildern wird in der Regel jede der Farbebenen separat
gefiltert. Bei den Filtern, die sich in diesem Punkt abweichend verhalten, ist das
gesondert vermerkt.

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Filter mit ihren Einstellungs-
Möglichkeiten beschrieben. Außerdem wird die jeweilige Wirkungsweise anhand
beispielhafter Anwendungen verdeutlicht.

Scheuen Sie sich nicht, selbst mit unterschiedlichen Einstellungen zu experi¬
mentieren. Je mehr Erfahrung Sie mit den verschiedenen Filtern sammeln, desto
sicherer werden Sie in der praktischen Anwendung und desto stärker erweitern sich Ihre
gestalterischen Möglichkeiten.

H i n w e i s :

Nur die unter 4.1 bis 4.9 beschriebenen Filter sind Bestandteil der Grundausstattung
des FILTER-Moduls. Alle weiteren Filter sind separat erhältlich.

■§
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l!i ,Weich“-Filter

Der Weich-Filter macht den Inhalt eines Rahmens unscharfer. Aus scharfen

Konturen werden dabei weiche Übergänge und kleine Details werden bis zu diffusen
Flecken „verwaschen“.

Die Wirkung läßt sich variieren;
●G r ö ß e

Dieser Parameter bestimmt die Breite der Verläufe, die aus scharfen Kanten
entstehen. Eine Größe von 5bedeutet bespielsweise, daß eine Schwarz/Weiß-
Kante zu einem fünf Pixel breiten Verlauf wird. Die Mitte dieses Verlaufs liegt auf
der ursprünglichen Kante Deshalb sind auch nur ungerade Werte sinnvoll. (Zum
Beispiel Größe 5:1 Pixel in der Mitte, 2Pixel in jede Richtung.)
Die Größe läßt sich von 3bis 255 Pixel einstellen.
Wie auch bei etlichen anderen Parametern wird hier ein Drehregler zur
Einstellung verwendet. Die Bedienung dieser Drehregler funktioniert überall
gleich und ist in 2.9.3 im Detail beschrieben.

● I n t e n s i t ä t

Für besondere Anwendungen können Sie die Wirkung des Filters bei
unveränderter Größe abschwächen, indem Sie die Intensität auf einen kleineren
Wert einstellen als 255. Das gefdterte Ergebnis wird dann nur gewissermaßen
transparent über den alten Rahmeninhalt „darübergelegt“.

● F o r m

Gemeint ist hier die Form des Aufweichungs-Bereichs. (Dessen Größe wird ja mit
dem Parameter „Größe“ festgelegt.)
Die quadratische Form ist zwar einfacher und daher schneller in der Berechnung,
führt bei größeren Filtergrößen aber zu unschönen Effekten an den Ecken von
Flächen.

Die runde Form macht die Berechnung zwar etwas langsamer, liefert aber auch an
den Ecken von Buchstaben oder Vektorflächen sehr saubere Ergebnisse.
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Mdinhalt glätten

Der Weich-Filter kann auch zum Glätten verrauschter oder Moire-überzogener Bilder
verwendet werden. Oft können Sie dabei durch wechselndes Aufweichen und Schärfen
mit verschiedenen Filtergrößen die Schärfe des Bildinhalts weitgehend erhalten. Dafür
lassen sich aber kaum allgemeingültige Einstellungen angeben.

geglättet durch AufweichenOriginal-Bild (verrauscht)

2 1

*6
o

E

■ o

Freistellungs-Maske,2
Q

Für saubere Freistellungen brauchen Sie eine Maske mit weichem Rand, die im
MERGE-Modul die saubere Einblendung des neuen Motivs übernimmt. Sie können die
Maske trotzdem zunächst als schwarz gefüllten Vektor-Pfad anlegen.

Kopieren Sie nun die Vektor-Maske (vielleicht soll sie ja noch verändert werden) und
rufen Sie mit der Kopie den Weich-Filter auf. Wählen Sie als Bildtyp „Grau“ und als
Auflösung diejenige, die auch das Ergebnis bei der Freistellung bekommen soll.

Als Größe für den Weich-Filter wählen Sie die gewünschte Breite des Übergangs in der
Freistellung. Die Intensität sollte auf 255 stehen und die Form auf „rund“. Das Ergebnis
können Sie direkt als Maske im MERGE-Modul verwenden.

aufgeweichte MaskeVektor-Maske (Ausschnitt)
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Weicher Schatten

Bei Schrift ist es am einfachsten: Legen Sie einfach einen Seitenteil-Rahmen über den
entsprechenden Text-Teil und rufen Sie den Weich-Filter auf. Achten Sie bei der Größe des
Seitenteil-Rahmens darauf, daß an den Rändern noch Platz zum Aufweichen bleibt.
Wählen Sie „Grau“ als Bildtyp und eine sinnvolle Auflösung (zum Beispiel 300dpi). Mit
der Größe des Filters stellen Sie die „Weichheit“ des Schattens ein.

Seitenteil-Rahmen über Original gefiltertes Ergebnis

" F I L T E R " §●
● c j

3

Das Ergebnis legen Sie hinter den Original-Rahmen und verschieben es soweit, bis der
Schatten „in die richtige Richtung fällt“. Über die Kennlinien können Sie es nachträglich
noch aufhellen oder einfärben.

3
C r

: c

v o

Ergebnis über Kennlinie aufgehellt Original mit weichem Schatten

F I L T E R i V .
. J ' i

Bei anderen Objekten verwenden Sie eine schwarze oder graue Fläche in der
passenden Form und Größe als Vorlage.
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MA l'i Auflösung erhöhen mit Interpolation

Wenn die Auflösung eines Bildes erhöht wird, werden aus einem Pixel in der
niedrigen Auflösung mehrere Pixel in der hohen Auflösung. Das Bild sieht also zunächst
unverändert aus -inklusive derselben sichtbaren Pixelstrukturen an Kontrastkanten.

Mit dem Weich-Filter können Sie dabei gleichzeitig diese Pixelstrukturen glätten.
Rufen Sie dazu den Weich-Filter auf und stellen Sie unter „BILDFORMAT“ die

gewünschte neue Auflösung ein. Wählen Sie am besten die runde Filter-Form und stellen
Sie die Größe auf den Vergrößerungsfaktor ein. Bei einer Erhöhung der Auflösung von
100dpi auf 300dpi wählen Sie also als Größe 3:

300 dpi, mit Größe 3gefiltert* ; 100 dpi5

2 .

I
&
■ o

O
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Die Glättung geht natürlich auch hier immer mit einer Aufweichung von
Kontrastkanten einher. Indem Sie von der „Normal“-Größe nach unten oder nach oben
abweichen, können Sie entweder eine bessere Erhaltung von Kontrastkanten oder eine
stärkere Glättung der Pixelstrukturen erreichen.

Normalerweise ist es übrigens am günstigsten, die Auflösung nur in ganzzahligen
Schritten zu erhöhen -also beispielsweise von 100dpi auf 200dpi oder 300dpi, 400dpi
und so weiter. Bei nichtganzzahligen Auflösungs-Veränderungen kann es bei
bestimmten Bildinhalten zu sichtbaren Moire-Effekten kommen -selbst nach dem
Glätten.

/ « \
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Verläufe erzeugen

Auch zum Erzeugen von beliebigen Verläufen läßt sich der Weich-Filter verwenden.
Dazu legen Sie einfach eine Anzahl von verschiedenen Flächen an. Legen Sie einen

Seitenteil-Rahmen über den gewünschten Ausschnitt und rufen Sie den Weich-Filter auf.
Mit der Filter-Größe wählen Sie die Breite der Übergänge Wenn Ihnen eine Breite von

255 Pixeln nicht ausreichen sollte, können Sie die Auflösung verringern, um mit
derselben Pixel-Anzahl eine größere Fläche abzudecken.

aufgeweicht mit 300 dpi,
Größe 59, quadratischFlächen mit Seitenteil-Rahmen o

3

o
3

Wenn Sie nur sehr einfache Verläufe wie Diesen erzeugen wollen, wird die
quadratische Filter-Form in der Regel ausreichen. Die Form spielt ja nur an Ecken von
Flächen eine Rolle.

Sie können auch in mehreren Stufen Vorgehen und zwischen den einzelnen
Filter-Durchläufen mit den Modulen PAINT und MERGE zusätzliche Elemente
hineinmischen:

5 :

JO

zusätzliches Objekt als Maske Objekt mit MERGE ausgestanzt

I I

I I

aufgeweicht mit Größe 17, rund
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I I
4.2 Scharf“ -Fi l ter

Der Scharf- beziehungsweise Schärfungs-Filter konzentriert und verstärkt Kanten und
Übergänge. Aus unscharfen Übergängen werden im Idealfall scharfe Konturen und
optisch entstandene Unschärfen werden zumindest teilweise wieder ausgeglichen.

Die Wirkung läßt sich variieren:
●G r ö ß e

Dieser Parameter bestimmt die Breite der Übergänge, die zu scharfen Kanten
zusammengezogen werden sollen. Eine Größe von 5bedeutet bespielsweise, daß
jeweils fünf Pixel breite Übergänge zur Erzeugung von Kanten berücksichtigt
werden.

Die Mitte dieses Verlaufs liegt auf der ursprünglichen Kante. Deshalb sind auch
nur ungerade Werte sinnvoll. (Zum Beispiel Größe 5:1 Pixel in der Mitte, 2Pixel in
jede Richtung.)
Die Größe läßt sich von 3bis 255 Pixel einstellen.

● I n t e n s i t ä t

Für besondere Anwendungen können Sie die Wirkung des Filters bei
unveränderter Größe abschwächen, indem Sie die Intensität auf einen kleineren
Wert einstellen als 255. Das gefilterte Ergebnis wird dann gewissermaßen
transparent über den alten Rahmeninhalt „darübergelegt“

● F o r m

Gemeint ist hier die Form des Schärfungs-Bereichs. (Dessen Größe wird ja mit dem
Parameter „Größe“ festgelegt.)
Die quadratische Form ist zwar einfacher und daher schneller in der Berechnung,
führt bei größeren Filtergrößen aber zu unschönen Effekten an den Ecken von
Flächen.

Die runde Form macht die Berechnung zwar etwas langsamer, liefert aber auch an
Ecken von Flächen sehr saubere Ergebnisse.

o

● f t

o
3

» o
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lAö ktGescanntes nachschärfen

Gescannte Bilddaten zeigen in der Regel selbst bei optimaler Vorlage eine gewisse
Unscharfe. Diese Unschärfe wird durch den Schärfungs-Filter wieder kompensiert.
(Insbesondere hochwertige Scanner haben einen solchen Filter oft bereits eingebaut.)
Aber nicht nur die Unschärfe der Scanner-Optik läßt sich durch den Filter korrigieren,
sondern auch eine eventuelle Unschärfe im Original-Foto oder -Dia.

Bei der Nachbearbeitung von Scans wird in aller Regel eine Filtergröße von 3und die
runde Filter-Form verwendet -eventuell auch mehrmals nacheinander:

einmal geschärft mit Größe 3
3 :
●C )

6
o

6

s*

Q

zweimal geschärft mit Größe 3 dreimal geschärft mit Größe 3

Beim Schärfen werden nicht nur die „gewünschten“, sondern alle Strukturen mit der
eingestellten Größe verstärkt. Wenn Sie also zu oft schärfen, machen Sie damit auch das
stets vorhandene Bildrauschen und eventuelle Scan- oder Bildfehler sichtbar. Dazu

gehören zum Beispiel Fehler in den CCD-Sensoren eines Flachbett-Scanners, die sich als
sichtbare Streifen zeigen können (hier im dreimal geschärften Bild sichtbar).
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Schärfen mit unterschiedlicher Größe

Die Größeneinstellung dient beim Schärfen dazu, den Filter an die Ausdehnung der
Unschärfe im Bild anzupassen. Je breiter also die Kanten im Bild aufgeweicht sind, desto
größer sollte die Filter-Einstellung beim Schärfen sein.

Die Größe des Filters ist aber nicht dazu geeignet, die Stärke des Schärfungs-Effekts zu
variieren -das erreichen Sie durch Verstellen der Intensität oder durch mehrmaliges
Schärfen.

Wenn Sie Scans von normal scharfen Fotos nachbearbeiten wollen, können Sie die
Größe auf einen Wert von 3eingestellt lassen, ln der Regel werden Sie nur bei bereits
unscharfen Vorlagen größere Einstellungen benötigen.

An dem folgenden Beispiel können Sie die Wirkung der Einstellung beobachten:

O

Original geschärft mit Größe 3 5
3

3
ö -

a :

geschärft mit Größe 5 geschärft mit Größe 7
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Eine Detailvergrößerung des mit einer Größe von 7geschärften Bildes zeigt die

Wirkung einer zu großen Filter-Einstellung:

Original geschärft
I

Wie Sie sehen, bekommt die dunklere Seite des Übergangs einen noch dunkleren Rand
und die hellere Seite einen noch helleren Rand. Es entsteht ein „Heiligenschein“. Bis zu
einem bestimmten Grad kann dieser Effekt tatsächlich einen subjektiv „schärferen“
Eindruck hervorrufen. Und hätte das Original-Bild eine „größere“ Unschärfe
aufgewiesen, wäre die Größe auch durchaus korrekt gewesen.

Statt dieser (zu großen) Größe liefert ein mehrmaliges Schärfen mit einer kleineren
Größe hier aber ein besseres Ergebnis.

a :

o

a
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Der Median-Filter läßt sich für sehr verschiedene Zwecke einselzen. Eine der

naheliegendsten Anwendungen ist das Entstören von gescannten Bildern.

Wirkungsweise:
Der grundsätzliche Mechanismus ist immer derselbe: Der Filter betrachtet für jedes

Bildpixel dessen Umgebung und sortiert alle gefundenen Pixel (einschließlich des
aktuellen Pixels) nach ihrer Intensität. Aus dieser sortierten Liste der Intensitäten greift
er ein Pixel an einer bestimmten Stelle heraus (also zum Beispiel immer das mittlere;
oder immer das fünfte). Wenn sich der dort gefundene Intensitätswert um mehr als eine
bestimmte Schwelle vom bisherigen Wert des aktuellen Pixels unterscheidet, ersetzt er ■ C ^

ihn.

Bei Farbbildern werden die einzelnen Farbebenen separat behandelt. 3

o
5

Einstellungen:
● G r ö ß e

Hier wird die Größe des untersuchten Bereichs eingestellt. Da der Bereich
symmetrisch zum aktuellen Pixel ist, sind nur ungerade Größen sinnvoll.

●D i f f e r e n z

Diese Einstellung bestimmt, wie groß der Unterschied zwischen dem bisherigen
und dem neu gefundenen Intensitätswert sein muß, damit der bisherige Wert
durch den neuen ersetzt wird,

●S c h w e l l w e r t

Hiermit wählen Sie eine bestimmte Stelle in der sortierten Liste der Intensitäten

aus. Bei jedem einzelnen Pixel wird jeweils neu sortiert und immer der Wert an
derselben Stelle verwendet, um den bisherigen Wert des aktuellen Pixels zu
ersetzen. (Wenn die Differenz hinreichend groß ist.)
Eine Wert von 0wählt immer den ersten (dunkelsten), ein Wert von 50 den
mittleren (aber nicht unbedingt den mittelgroßen!) und ein Wert von 100 immer
den letzten (hellsten) Intensitätswert aus der Liste -unabhängig davon, ob sie
nur 9(Größe 3: 3*3) oder ob sie 65025 (Größe 255: 255*255) Intensitätswerte
umfaßt.
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4|.l' .! Entstören

An dem folgenden Beispiel läßt sich die Wirkung verschiedener Einstellungen gut
verfolgen. Zur besseren Sichtbarkeit wurde die Auflösung äußerst grob gewählt (33 dpi).
Die gleichmäßig graue Linie in der Mitte des Verlaufs (die „Störung“) ist genau ein Pixel
breit.

Original

Die in der Praxis häufigste Anwendung ist das Entstören von Bildern. Dafür wird die
folgende Einstellung gewählt;

a :

6
o

6

entstört ohne Toleranz' S
. ' 1

Q / ● fF T ^ :ä.

Mit der Filtergröße wird die Größe der Störungen beeinflußt, die beseitigt werden
sollen. Die Differenz bestimmt, wie hoch der Kontrast zur Umgebung sein muß, damit
ein Pixel als Störung erkannt wird. Der Schwellwert wählt für diesen Fall die mittlere der
Nachbar-Intensitäten als Ersatz. Achtung: das ist nicht die durchschnittliche, sondern
die bei der Sortierung mittlere Intensität!

Der Effekt beruht hier darauf, daß der Intensitätswert der „Störung“ in einer
dunkleren Umgebung immer am oberen und in einer helleren Umgebung immer am
unteren Ende der sortierten Liste landet. Da der Schwellwert aber auf die Mitte
ausgerichtet ist, wird die Intensität der „Störung“ in der Mitte nie gefunden und
gewissermaßen „übersehen“. Jetzt kommt es nur noch darauf an, ob die Differenz des
neu gefundenen Wertes zum bisherigen Wert des „Störpixels“ groß genug ist, damit er
ersetzt werden kann.
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Bei der Einstellung von 1ist das immer der Fall; also verschwinden alle noch so
geringen Abweichungen, wenn sie nur klein genug sind. (Also genügend wenige Pixel
groß.)

Für gescannte Bilder wird man normalerweise eine größere Differenz wählen, damit
nicht auch schon die normale Flächenstruktur des Bildes „glattgebügelt“ wird:

entstört mit Toleranz
i '

F T ^
r ^ g ^ r - 5 - i

s*Die feinen Strukturen bleiben jetzt erhalten, solange sie sich nicht zu stark von ihrer
Umgebung unterscheiden.

>5

3

Den Effekt beim Entstören kann man sich auch so vorstellen, daß sich die „mittleren“
(also die in der Umgebung häufigsten) Intensitäten „ausbreiten“ und die Störungen so
überdecken. Durch eine andere Einstellung des Schwell Werts können Sie aber auch
bestimmen, daß sich die „Ausnahmen“ ausbreiten -wahlweise die dunkleren oder
die helleren.

O
3

JO

IDunkle Bildelemente verdicken

Ein Schwellwert von 0führt zur Ausbreitung der dunkelsten Bildteile:

c

dunkle Bildteile verdicken, helle ausdönnen
r ■

b5?B
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In der praktischen Anwendung;
Die Strichstärke einer als Schwarzweiß-ßild vorliegenden Figur soll verdickt werden.

Die dunklen Strukturen müssen sich also in den hellen Hintergrund hinein ausbreiten.
Dazu wird eine Kopie des Original-Bildes mit dem Median-Filter behandelt (gleiche
Einstellung wie oben):

verdickte KopieOriginal

5 :
● f t

6

I Das gefilterte Ergebnis kann jetzt zum Beispiel mit seiner Kennlinie aufgehellt und
hinter das Original gelegt werden. Sobald der Original-Rahmen transparent eingestellt
ist, wird die verdickte Kopie als hellerer Rand sichtbar:

e
3

■§
o

verdickt und aufgehellt verdickte, aufgehellte Kopie hinter Original
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-4J iDunkle Bildelemente ausdünnen

Bei der entgegengesetzten Einstellung breiten sich die hellsten Bildteile aus, dunkle
Strukturen werden also ausgedünnt.

Im Verlaufs-Beispiel kehrt sich die Wirkung gegenüber der vorigen Einstellung um:

Helle Bildteile verdicken, dunkle ausdünnen
■ A ' - r TI?1̂,

1 I IOK I
n
o

2
c

IDiese Einstellung verringert die Strichstärken in dunklen Strukturen, indem sich der
helle Hintergrund in die dunkle Struktur hinein ausbreitet: I

3

3

Original : causgedünnt
JO
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4.4 Rausch“-Fi l ter

Dieser Filter erzeugt eine „zufällige“ Helligkeits- beziehungsweise Farbverteilung und
mischt sie in die Original-Bilddaten.

Einstellmöglichkeiten:
● I n t e n s i t ä t

Dieser Parameter bestimmt, wie stark das Rauschen in die Original-Daten
eingemischt wird. Die genaue Wirkung hängt aber noch von der Stellung des
Schalters „Effektrauschen“ ab.

●Ef fek t rauschen

„Effektrauschen“ ausgeschaltet:
Es wird ein Verfahren verwendet, das den Gesamteindruck des Bildes nicht
verändert. Dabei werden unterschiedliche Pixel im gleichen Verhältnis aufgehellt
beziehungsweise abgedunkelt, so daß im Durchschnitt Farbe und Helligkeit
erhalten bleiben.

Bei diesem Verfahren bleiben allerdings die hellsten und die dunkelsten Partien
unverändert, denn dort ist ein Ausgleich ja nicht möglich.
„Effektrauschen“ eingeschaltet:
Der Rausch-Effekt erstreckt sich über den vollen Tonwertumfang, verändert dabei
aber insbesondere die hellen Bildpartien und die kräftigen Farben.
Mit dieser Einstellung läßt sich auf Kosten der Originaltreue auch ein wesentlich
intensiverer Rausch-Effekt erzielen.

o

I

3

o
3
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4.4.1 Bild aufrauhen

Der Rauschfilter verleiht auch sehr „glatten“ Bildern eine gewisse Rauhigkeit. Das
kann zum Beispiel erwünscht sein, um einen „natürlicheren“ Eindruck zu erreichen.
Oder man setzt ihn als Gestaltungsmittel ein.

aufgerauht mit Effektrauschen, Stärke 33Original

5

I

t
a
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Rel ief“-Fi l tern

Dieser Filter macht Intensitätsveränderungen im Bild sichtbar. Konstante Flächen
erzeugen eine mittlere Helligkeit, von der sich Übergänge und Kanten hell oder dunkel
abheben -je nach ihrer Richtung.

Das Resultat kann entweder direkt verwendet oder mit dem MERGE-Modul

weiterverarbeitet werden.

Parameter-Einstellungen:
●Richtung

Hier wird die Richtung eingestellt, in der das Relief „beleuchtet“ wird.
Wenn man sich das Originalbild so vorsteilt, daß die dunklen Bereiche nach vorne
aus der Bildebene herausragen, dann stellt das gefilterte Ergebnis genau dieses
Relief dar, beleuchtet aus der gewählten Richtung.
Die Kanten der dunklen Bereiche, die in die entsprechende Richtung zeigen,
werden hell, die Kanten in der entgegengesetzten Richtung dunkel.

● I n t e n s i t ä t

Hier können Sie die Auswirkung des Relief-Effekts beeinflussen. Die
Normal-Einstellung ist 255.

Q

3

o
3
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4.5.1 Logo als Jelief

Aus einem Logo soll eine Relief-Darstellung erzeugt werden. Als Richtung wird
Nordwest“ gewählt. Der Relief-Filter erkennt auch in der Tat die Kante des Logos:

ReliefOriginal

3 :
. c

£
O

Für einen wirklich räumlichen Eindruck ist eine Kante von nur einem Pixel

Ausdehnung aber offenbar nicht ausreichend.
Aus diesem Grund werden die Kanten des Logos zuerst mit dem Weich-Filter unscharf

gemacht und danach erneut der Relief-Filter angewendet:©

Original, aufgeweicht
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Freier“ Filterti'öi' w

Dieser Filter kann sehr verschiedenartige Wirkungen haben -je nach Einstellung. Da
die Einstellungen separat geladen und gespeichert werden können, lassen sich so ganze
Filter-Bibliotheken archivieren.

Insbesondere können Sie auch vorgefertigte Einstellungen verwenden, ohne sich mit
der Mathematik auseinandersetzen zu müssen, die dem freien Filter zugrundeliegt.

Einstellungen:

ea a c a a n i
□ □ □ □ □
□ n a a a
□ □ □ □ a
□ a a c i a

● I U I
G teiv: IC
s
o

i m : i n j ' T I t fi ' S

3

3
a :

v o

●Gewichtungs-Matrix
Der Filter betrachtet für jedes bearbeitete Bildpixel dessen Umgebung -in jeder
Richtung zwei Pixel weit. Das macht inklusive des Original-Pixels insgesamt fünf
mal fünf Pixel. Für jedes dieser fünfundzwanzig Pixel wird in der Matrix ein
Gewichtungs-Wert eingestellt.
Das aktuelle Pixel befindet sich dabei in der Mitte, die Werte für die Nachbarpixel
sind genauso angeordnet wie die entsprechenden Pixel in den Bilddaten.
Bei der Berechnung werden die Intensitätswerte aller Pixel mit ihren jeweiligen
Gewichtungen multipliziert und die Ergebnisse insgesamt aufsummiert.
Je höher die Intensität im gewichteten Pixel und je größer der Gewichtungsfaktor,
desto höher wird die neue Intensität des aktuellen Pixels. Die Wirkungen aller
gewichteten Pixel addieren sich.
Durch negative Gewichtungs-Werte sind auch inverse Gewichtungen möglich. („Je
dunkler... desto heller...“)
Um bestimmte Pixel zu ignorieren, muß lediglich ihre Gewichtung auf Null gesetzt
werden.
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●Divisor („Div“)
Da die Summe der gewichteten Intensitäten für einen normalen Intensitätswert
schnell zu groß wird, wird sie durch einen einstellbaren Divisor geteilt.
Um einen Überlauf sicher zu verhindern, sollte der Divisor mindestens so groß
sein wie die Summe der Gewichtungsfaktoren.
Wenn positive und negative Gewichtungsfaktoren verwendet werden, sollte er so
groß sein wie die Summe der positiven Faktoren oder so groß wie die Summe der
negativen Faktoren (betragsmäßig), je nachdem, welche größer ist.

● B i a s

Zu der gewichteten Summe wird nach dem Dividieren noch ein konstanter Wert
addiert. Er bildet gewissermaßen die „Grund-Intensität“ für das Ergebnis, das
durch positiv gewichtete Pixel nach oben und durch negativ gewichtete nach
unten verändert wird.

● I n t e n s i t ä t

Die Auswirkungen des Filters können schließlich noch durch den Intensitäts-Wert
abgeschwächt werden. Bei einem Wert von 255 wird der Filter in voller Stärke
angewendet, bei 128 mit halber Intensität.

● N a m e

Hier können Sie jeder Einstellung einen eigenen Namen geben. Das ist
insbesondere nützlich beim Nachladen von Einstellungen aus einer
Filter-Bibliothek.

●Parameter Laden und Sichern

Ein kompletter Parameter-Salz des freien Filters kann separat gespeichert und
geladen werden. Diese Möglichkeit besteht zusätzlich zu der Funktion zum
Speichern und Laden der Einstellungen im FILTER-Modul, bei dem die aktuellen
Parameter des freien Filters zusammen mit denen aller anderen Filter gespeichert
werden.

3

47



DIEflLTER
F r e i e r F r e i

& x S

I M

4ÄI !iNur horizontal aufweichen

Die folgende Filter-Einstellung weicht den Original-Inhalt nur in einer Richtung auf:

□ a a a a
□ □ □ □ □
□ c 3 C 3 i J ä a
«aw! «ufnUhni 4_

Um: I

gi>: S

' A ' r c n o
F T ^ n s E a

[l irti’.'llsUWr̂ L t t t g m j I » I

0

S -

Die Intensitäts-Werte des gerade aktuellen Pixels und seiner linken und rechten
Nachbarn werden gleichermaßen mit 1gewichtet und aufaddiert. Das Eî ebnis wird
durch fünf geteilt und ergibt so den gemeinsamen Mittelwert.

Nur dort, wo nebeneinanderligende Pixel sich unterscheiden (also an vertikalen
Kanten), ist die Wirkung sichtbar. An horizontalen Kanten ändern sich nebeneinander¬
liegende Pbcel stets gemeinsam -der Filter verändert nichts.

*2

3

o
3
a :

Original nur horizontal aufgeweicht

Anstatt gleicher Gewichtungs-Werte könnten Sie zum Beispiel auch Werte von 1,2,4,
2, und 1verwenden. Das aktuelle Pixel wird dadurch stärker gewichtet (4) als seine
Nachbarn (2 und 1). Der Divisions-Wert müßte entsprechend 1+2+4+2-1-1=10 sein.

Die Wirkung des Filters ändert sich damit insofern, daß der Aufweichungs-Effekt die
unmittelbaren Nachbar-Pixel stärker berücksichtigt als die entfernteren.
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^Touch

4,f : ,3)uch“-Filter

Dieser Filter verändert den Bildinhalt nicht und besitzt keine eigenen Parameter-
Einstellungen. Die einzige Einflußmöglichkeit auf das Ergebnis besteht in der
Bildformat-Einstellung.

So wie alle anderen Filter akzeptiert auch der Tbuch-Filter beliebige Rahmentypen als
Vorlage Damit lassen sich beliebige Rahmen in Bildrahmen mit dem eingestellten
Bildformat umwandeln.

j47.lr <Bildauflösung reduzieren
a-
●S

Die Auflösung eines Bildes soll von 300 auf 75 dpi verringert werden.
Dazu wird bei angewähltem Bildrahmen der Touch-Filter aufgerufen und unter

„BILDFORMAT“ eine Auflösung von 75 dpi eingestellt.

■5

9

JO
Original (300 dpi) Ergebnis (75 dpi)
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4.8 Invers‘‘-Fi l ter
1 . . . .

Der Invers-Filter kehrt die Intensitäten im Bild um. Dunkle Bildteile werden hell und
helle Flächen werden dunkel. Auch in Farbe invertieren sich die einzelnen Farbebenen.

Die neuen Intensitäten errechnen sich als NEU=100%-ALT .

Bild invertieren.1

Der Inhalt des Bildes soll umgekehrt werden.
6

O i n v e r t i e r tOriginalE

I

Q

Achtung:
Wenn Sie ein Bild im CYMK-Format invertieren, wird es in der Regel fast komplett

schwarz werden. Die Ursache liegt darin, daß neben den Cyan-, Gelb- und
Magenta-Farbebenen auch die Schwarz-Ebene invertiert wird. Und da der Schwarzanteil
in CYMK-Bildern meist nur sehr gering ist, erzeugt die Invertierung über weite Flächen
Schwarz-Intensitäten von nahezu 100 %.
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Der Dither-Filter erzeugt aus Halbton-Informationen eine „frequenzmoduliert“
gerasterte Darstellung als Monochrom-Bild. Das geditherte Ergebnis kann sowohl für
Ausdruck und Belichtung als auch für spezielle Effekte verwendet werden.

Auflösung und Bildtyp

Auflösung und Bildtyp sind die einzigen Einstellungen, die den Dither-Filter
beeinflussen.

Die Auflösung bestimmt die Feinheit, mit der die Halbton-Vorlage gedithert wird. Sie
erhalten also entsprechend gröbere oder feinere „Rasterpunkte“ im Ergebnis.

Achtung;
Wenn Sie den Dither-Filter zum Rastern für den Ausdruck verwenden wollen, sollten

Sie darauf achten, daß die gewählte Auflösung mit der späteren Ausdruck- oder
Belichtungs-Auflösung zusammenpaßt. Wählen Sie immer einen ganzzahligen
Bruchteil der Ausgabe-Auflösung. Bei 300 dpi Drucker-Auflösung also zum Beispiel 300,
150 oder 100 dpi. Die Funktion „Größe optimieren für Drucker“ mit „auf ganzzahliges
Vielfaches optimieren“ kann dabei helfen. Ansonsten entstehen leicht unerwünschte
Moire-Effekta

Die Größe der erzeugten Punkte läßt sich folgendermaßen berechnen:
Rahmengröße /Anzahl der Pixel =Pixel-Größe
Beispiel:
10cm /5000Pixel =0,002 cm /Pixel =0,000020 m/Pixel =20nm /Pixel
Beachten Sie aber, daß die reale Größe durch den Punktzuwachs des Ausgabe-

Mediums noch vergrößert wird. (Siehe dazu auch 4.9.6 .)
Der Bildtyp bestimmt wie gewohnt, ob als Ergebnis eine („Grau“), drei („RGB“) oder

vier („CYMK“) Farbebenen erzeugt werden sollen. Der Unterschied zu den meisten
anderen Filtern besteht aber darin, daß keine kontinuierlichen Bilddaten erzeugt
werden, sondern grundsätzlich 1-Bit-Monochrom-Bilder. Deshalb ist die Datenmenge
des Ergebnisses auch um den Faktor acht kleiner als bei den meisten anderen Filtern.

0
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Beim Bildtyp „Grau“ wird ein einziges Schwarzweiß-Bild erzeugt.
„RGB“ und „CYMK“ produzieren drei beziehungsweise vier einzelne Bildrahmen, die

aber bereits gruppiert sind, damit sie problemlos gemeinsam verwendet werden
können.

4.9.2 Dithern in Farbe

Wenn Sie als Bildtyp „RGB“ oder „CYMK“ gewählt haben, erhalten Sie als Ergebnis
eine Gruppe von einzelnen Bildrahmen. Diese Bildrahmen sind bereits über
entsprechende Kennlinien-Einstellungen eingefärbt und auf „Transparent“ gestellt
(Rahmen-Modul).

Die Einfärbung sorgt dafür, daß die einzelnen Bildrahmen bei separierter Ausgabe
jeweils auf den richtigen Farbebenen dargestelll werden. Voraussetzung dafür ist, daß
die Farbseparation für diesen Gruppenrahmen (oder für alle Bildrahmen einzeln) auf
„neutral“ eingestellt ist. Dazu müssen Sie bei gewähltem Rahmen (Gruppe) die
Separation aufrufen und alle Kennlinien auf „neutral“ stellen. Speichern Sie sich am
besten diese Separations-Einstellung ab, damit Sie sie einfach wiederverwenden
können.

Die Transparenz der einzelnen ßildrahmen in der Gruppe sorgt dafür, daß sie sich
nicht gegenseitig verdecken. Wenn Sie aber wollen, daß die Rahmen andere
Seiten-Elemente verdecken sollen, stellen Sie nur den hintersten der drei
beziehungsweise vier geditherten Rahmen im Rahmen-Modul auf „deckend“ ein.

2

t
o

4.9.3 Gleichzeitig Dithern und Rastern?

Der Dither-Filter erzeugt grundsätzlich Bildrahmen mit weißen und vollfarbigen
Pixeln -also immer nur 0%und 100 %. Bei der Ausgabe auf den Bildschirm oder beim
Ausdruck sehen Sie also in den geditherten Pixeln keine Rasterpunkte.

Das ändert sich, wenn Sie die Kennlinie des geditherten Bildrahmens verstellen.
Wenn Sie zum Beispiel die dunklen Pixel von 100 %auf 75 %aufhellen, haben Sie kein
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0%/100%-Bild mehr, sondern ein 0%/75%-Bild. (Also genau genommen
„Grau/Weiß“ statt „Schwarz/Weiß“)

Innerhalb der jetzt grauen Pixel muß dann natürlich bei der Ausgabe noch gerastert
werden, um die 75 %darzustellen. Dabei entstehen meist Moire-Effekte zwischen dem
Dither-Raster im Bild und dem bei der Ausgabe verwendeten Punkt-Raster.

Bei der Druckausgabe kann derselbe Effekt dann auftreten, wenn Sie die Lineari¬
sierungs-Kennlinien im LIN-Modul falsch eingestellt haben: Sorgen Sie dafür, daß die
LIN-Kennlinien immer von links ganz unten nach rechts ganz oben verlaufen. Die
Zwischenwerte können Sie nach wie vor beliebig einstellen. Nur die beiden
Extrem-Werte werden von den geditherten Rahmen benutzt.

5 .

Tonwer t -Kor rek tu r
' S

Ein bereits gedithertes Bild kann nachträglich nicht mehr ohne weiteres aufgehellt
oder abgedunkelt werden: Wenn Sie die Kennlinie des erzeugten Monochrom-Bildes
verändern, werden die geditherten Pixel zusätzlich gerastert, was zu Interferenzen
führt. (Siehe dazu auch 4.9.3 .)

Eine sinnvolle Tonwert-Veränderung kann nur vor oder während der Filterung
stattfinden:

●Vor dem Filtern:

Sie können die Kennlinien-Einstellung des ursprünglichen Halbton-Bildes
verändern, bevor Sie den Dither-Filter aufrufen. (Bei anderen Rahmentypen
könnten Sie die jeweiligen Farbeinstellungen verändern.) Die Bildkennlinie ist
allerdings vor allem dafür gedacht, um das generelle Aussehen eines Bildes zu
verändern. (Also auch für die Bildschirm-Darstellung.)

●Während des Filtems:

Wenn Sie nur den Tonwert-Zuwachs bei der Endausgabe korrigieren wollen, ist
es sinnvoller, dafür die Linearisierungs-Kennlinien im LIN-Modul zu verwenden.
Der Dither-Filter verwendet diese Kennlinien bei der Umwandlung der
Halbton-Daten in die geditherte Darstellung, ohne daß dafür die Original-Daten
verändert werden müßten. Stellen Sie also vor dem Filtern die korrekten

LIN-Kennlinien ein, damit sie berücksichtigt werden können.

9
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Nach dem Filtern können die Kennlinien zum Beispiel wieder für die
konventionelle Rasterung anderer Rahmen eingestellt werden. Die Darstellung der
geditherten Bilder wird dadurch in der Regel nicht mehr verändert.

Konventionelle oder Frequenzmodulierte Rasterung?5

Bei dem traditionellen „autotypischen“ Raster-Verfahren („Punktrasterung“) wird die
Intensität in der Halbton-Wiedergabe ausschließlich durch die Größe regelmäßig
angeordneter Punkte gesteuert. Deshalb bezeichnet man dieses Verfahren auch als
„amplitudenmodulierte Rasterung“ oder abgekürzt „AM-Rasterung“.

Der Dither-Filter verwendet einen randomisierten Fehlerverteilungs-Mechanismus
und steuert damit die Intensität über die Dichte (oder auch „Frequenz“) gleichmäßig
großer Punkte. Entsprechend unterscheidet man dieses Verfahren durch die
Bezeichnung „frequenzmodulierte Rasterung“ oder kurz „FM-Rasterung“.

Im folgenden Beispiel wurde ein Bildausschnitt jeweils für 1270 dpi AM- und
FM-gerastert und stark vergrößert:

O

I
SL

I

gedithert (FM)Punktraster (AM)

Auch bei derselben Auflösung sind die Auswirkungen der beiden Rasterungs-
Verfahren sehr unterschiedlich:

●Sehr feine Details werden bei FM-Rasterung noch besser sichtbar.
●FM-Rasterung in hoher Auflösung (oberhalb ca. 600dpi.) stellt sehr hohe

Anforderungen an die Qualität der Weiterverarbeitung. (Plattenkopie, Druck.)
●FM-gerasterte Flächen zeigen grundsätzlich eine gewisse Rauhigkeit, während

AM-geraslerte Flächen völlig glatt wiedergegeben werden können.
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●Bei mehrfarbigem Druck entstehen durch die zufallsgesteuerte Struktur der

FM-Raster nur geringe Überlagerungs-Effekte, aber kein regelmäßiges Moire wie
bei AM-Rasterung.

●Die FM-Rasterung hat bei gleicher Auflösung einen wesentlich stärkeren
Intensitäts-Zuwachs beim (Aus-)Druck als die AM-Rasterung.
(Siehe dazu auch 4.9.6 .)

!Tonwert-Zuwachs

Wenn Sie gerasterte Halbton-Vorlagen ausgeben, werden Sie in den meisten Fällen
eine Korrektur vornehmen müssen, damit gerasterte Flächen nicht zu dunkel (zu
intensiv) werden. Dieser Tonwert-Zuwachs beruht darauf, daß von der Software
erzeugte Pixel-Strukturen von den meisten Ausgabe-Mechanismen nicht sauber
wiedergegeben werden können.

Drucker können einzelne Pixel von vorneherein nicht als saubere Quadrate
ausgegeben, sondern erzeugen in der Regel kleine Kreise. Um eine volle Flächendeckung
erzeugen zu können, müssen sich die einzelnen Pixel auch noch überlappen, bedecken
also eine größere Fläche als eigentlich beabsichtigt.

Auch bei Satzbelichtern tritt derselbe Effekt auf. Bei der Weiterverarbeitung der
belichteten Satzfilme durch Kopie auf Offset-Druckplatten und den anschließenden
Druck breiten sich die Pixel sogar noch weiter aus. Auch andere Druckverfahren
verhalten sich in dieser Hinsicht ganz ähnlich.

Für die Wahl der richtigen Rasterweite -und das gilt genauso für die geditherte
Ausgabe -ist es wichtig, zu verstehen, wie sich die Zunahme der einzelnen Pixel
eigentlich auf die gerasterten (Aus-)Druck-Ergebnisse auswirkt. Gegebenenfalls muß die
Dither-Auflösung reduziert werden, um beispielsweise Probleme bei Plattenkopie und
Druck zu vermindern.

Die folgenden Beispiele zeigen den Effekt anhand eines kleinen Bildausschnitts, der
jeweils unterschiedlich gerastert wurde. Die schwarzen Flächen zeigen die von der
Software berechneten „theoretischen“ Pixel. Die grauen Flächen zeigen, was Drucker
beziehungsweise Belichter und Druckmaschinen daraus in Wirklichkeit machen:

1

9
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Punktraster mit

60 Linien /cm bei 1270 dpi

gedithert mit 635 dpi gedithert mit 1270 dpigedithert mit 317,5 dpi
’ S «

2
s

p, W As .

' t 3

a [ 3 □

Wie Sie sehen, ist der „zugenommene“ Rand um die einzelnen Pixel herum bei einem
bestimmten Ausgabegerät (mit einem bestimmten Papier beziehungsweise Film) immer
gleich groß.

Die praktischen Auswirkungen hängen aber noch von der Raster-Feinheit ab: je
feiner das Raster ist, desto stärker wird der Tonwert-Zuwachs.

Der Grund liegt darin, daß ein einzeln „freistehendes“ schwarzes Pixel an allen Seiten
zusätzliche dunkle Flächen erzeugt. Bei mehreren zusammenhängenden schwarzen
Pixeln überdecken benachbarte Pixel gegenseitig ihre Zuwachs-Ränder und nur die Pixel
am Rand erzeugen noch Zuwachs nach einer bis höchstens drei Seiten. Relativ zur
Menge an schwarzen Pixeln wird der Zuwachs also immer kleiner, je mehr Pixel sich zu
größeren Flächen (Rasterpunkten) zusammenschließen.

Für eine optimale Rasterungs-Einstellung wird man in der Regel versuchen, möglichst
hohe Auflösung mit gleichzeitig möglichst guter Kontrollierbarkeit der Tonwert-
Zunahme zu verbinden.

57



DIE riLTER

Aquarel

separat erbälllicb

i

4.10 Aquarell“-Filter

Dieser Filter erzeugt aus beliebigen Vorlagen einen Aquarell-artigen Effekt. Es
entstehen zusammenhängende Farbflächen, die den Eindruck von Pinselstrichen
vermitteln.

Einstellungen:
● G r o ß e

Beeinflußt die Größe der entstehenden Farbflächen.
● S t ä r k e

Zusätzlich kann in drei Stufen eine Farbreduzierung hinzugeschaltet werden, um
den Effekt weiter zu verstärken.

o

o

3

o ,

Aquarell-JEffekt in gescanntem Bildm 3

5 :

Der Aquarell-Filter läßt sich auf beliebige Vorlagen anwenden. Die interessantesten
Effekte ergeben sich aber in der Regel bei der Verwendung mit gescannten Bildern.

gefiltert (Größe 5, stark)Original
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4.11 Zoom“-F i l te r

Dieser Filter vereinfacht nicht nur das Umrechnen von Bildauflösungen, sondern
glättet beim Vergrößern auch noch die entstehenden Pixelstrukturen. („Anti-Aliasing“)

Zuerst wird der Rahmeninhalt ohne Anti-Aliasing auf die Auflösung laut
„BILDFORMAT...“ gebracht. Erst im zweiten Schritt wird der in den Filter-Parametern
eingestellte Zoom-Faktor verwendet; dann aber beim Vergrößern mit Anti-Aliasing.

Filter-Einstellungen:
●Aktue l le Größe

Dies ist die Bildgröße, die unter „BILDFORMAT...“ eingestellt ist.
● Z o o m f a k t o r

Hier wählen Sie den Faktor, um den die Auflösung erhöht oder verringert werden
soll. Um Moire-Effekte zu vermeiden, sollte man beim Vergrößern nach
Möglichkeit ganzzahlige Faktoren verwenden {2, 3, 4,...) und beim Verkleinern
die entsprechenden Kehrwerte (l/2=0.5,1/3=0.333,1/4=0.25,...).

●Neue Größe

Dies ist die Auflösung des Endergebnisses. Sie hängt dynamisch mit dem
eingestellten Zoom-Faktor zusammen.

a :
- Q

E
o

6

● 5

Q

441.1 Auflösung erhöhen

Original (73 dpi)
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4.12 Brause“-Fi l ter

Dieser Filter löst die Ränder aneinander angrenzender Flächen auf. Anstatt die Ränder
aufzuweichen, tauscht er ganze Pixel zwischen den Flächen aus. Der Effekt erinnert an
die Verzerrung, die beim Betrachten durch eine sprudelnde Flüssigkeit hindurch
entsteht.

Einstellungen:
● G r ö ß e

Hier bestimmen Sie die Ausdehnung des Effekts.
●Farbebenen getrennt

Dieser Schalter wirkt sich nur in Farbe aus.

Wenn er ausgeschaltet ist, wird der Austausch von Pixeln für jede Farbebene
separat durchgeführt, was bei den einzelnen Pixeln zu Farbveränderungen führen
kann. (Insgesamt bleibt der Farbeindruck aber erhalten.)
Wenn der Schalter dagegen eingeschaltet ist, werden bei jedem Austausch alle
Farbebenen gleichzeitig behandelt. Es entstehen also auch in einzelnen Pixeln
keine neuen Farbtöne

S “

3

C t
3
o *
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4^.1 iRänder auflösen

Im folgenden Beispiel ist die Wirkung an den scharfen Kanten der einzelnen Flächen
besonders gut zu beobachten:

gefiltert

i
i
I
I
Q,

Bei gescannten Bildern ist der Effekt vor allem bei glatten Konturen sichtbar, erhält
aber weitgehend die Strukturen innerhalb von Flächen.

gefiltertOriginal

\
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Drehen“-F i l ter

Dieser Filter dreht den kompletten Rahmeninhalt als Bild um einen frei einstellbaren
Winkel. Dabei wird der rechteckige Rahmen bei Bedarf vergrößert, damit die Ecken nicht
abgeschnitten werden. Die „unbenutzten“ Teile des neuen Inhalts werden mit Weiß
gefüllt. (Damit sie bei deckender Ausgabe keine anderen Seitenelemente verdecken,
können sie zum Beispiel durch eine Maskierung „abgeschnitten“ werden.)

Da alle anderen Rahmentypen ja ohnehin schon bei der Ausgabe beliebig gedreht
werden können, ist dieser Filter nur bei Bildrahmen sinnvoll.

Bitte beachten Sie, daß sich das „Bildformat“ im entsprechenden Dialog auf die
ungedrehten Daten bezieht. Das gedrehte Bild wird zwar die eingestellte Auflösung
besitzen, durch die vergrößerten Rahmenausmaße steigen aber die Pixel-Zahlen und die
Datenmenge.

Eine Vorschau ist beim Dreh-Filter nicht möglich.

0

●S

B

9

3 :

Einstellungen:
● W i n k e l

Stellt den Drehwinkel bis auf Bruchteile eines Grades genau ein.
●Z u r ü c k d r e h e n

Dieser Schalter kehrt die Drehrichtung um. Damit können Sie ein Bild in die
entgegengesetzte Richtung drehen oder ein bereits gedrehtes Bild wieder
zurückdrehen. Im letzteren Fall ist ein gewisser Qualitätsverlust aber unver¬
meidbar. ln der Regel empfiehlt es sich daher, eine Kopie des ursprünglichen,
ungedrehten Bildes zu halten.

●Anti-Aliasing
Der Anti-Aliasing-Mechanismus kann beim Drehen hinzugeschaltet werden, um
störende „Treppenstufen“ zu glätten. Allerdings verlängert sich dadurch auch die
Ausführungszeit.
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IBild drehen

Der Bildinhalt wird hochauflösend gedreht (hier um 21.35°) und der Rahmen wird
entsprechend vergrößert. Der Bildmittelpunkt bleibt dabei an derselben Stelle.

gedreht (mit Anti-Aliasing)

a

2 i

z
● o
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Der Rahmeninhalt wird strudelartig verzerrt: Von außen nach innen verdreht sich der
Inhalt immer stärker. Die Stärke und die Charakteristik dieser Verdrehung ist dabei
einstellbar.

Einstellungen:

i . t t l
s -u b m u r - g — i

●Umdrehungen
Bestimmt die Anzahl der Umdrehungen von außen nach innen. In der
symbolischen Vorschau läßt sich die Stärke des Effekts ablesen.
Zusätzlich zur zahlenmäßigen Einstellung können Sie -wie bei den Drehreglern
-auch direkt in das Feld klicken und mit gedrückter linker Maustaste den
gewünschten Wert „ankurbeln“

● „ L i nea r “
Der Drehwinkel ändert sich von außen nach innen gleichmäßig.

● „Log“
Der Drehwinkel ändert sich von außen nach innen mit zunehmender

Geschwindigkeit.
●„Kennlinie“ /„einstellen“

Wenn anstelle der linearen oder logarithmischen Charakteristik „Kennlinie“
angewählt ist, können Sie selbst über die Einstellung der Kennlinie bestimmen,
wie sich der Drehwinkel genau verändert. Der Zusammenhang ist dabei der
folgende: Der Verlauf des Strudels von außen nach innen entspricht dem Verlauf
der Kennlinie von links nach rechts. Je höher die Kennlinie dabei verläuft, desto
stärker die Drehung an der entsprechenden Stelle. (Ganz unten: keine Drehung;
ganz oben: maximale Umdrehung wie eingestellt.)

3

a ;
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Bildausschnitt „strudeln i i

In diesem Beispiel wird nur ein Ausschnitt des Original-Bildes „gestrudelt“. Dazu
erzeugen Sie eine Kopie des Bildrahmens an derselben Stelle (Kopierabstand=0) und
reduzieren die Kopie mit der Funktion „Bildteile wegschneiden/anfügen auf den
gewünschten Ausschnitt. Dadurch bleiben Bildtyp und Auflösung automatisch erhalten.

Wenn Sie dann den Strudel-Filter auf diesen Ausschnitt anwenden, erscheint nur
dieser Teil des Bildes „gestrudelt“.

Ausschnitt „gestrudelt“ („log“, -3)Bildrahmen mit Ausschnitt-Rahmen
o >
o »

a :

8

6

p-
t »

O

H i n w e i s :

Derselbe Effekt läßt sich auch mit einem darübergelegten Seitenteil-Rahmen
erreichen; dann müssen Sie zwar Bildtyp und Auflösung neu einstellen, können dafür
aber auch direkt beliebige Seiteninhalte bearbeiten.
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IInstallationi

Bevor Sie mit der Installation beginnen, legen Sie bitte eine Kopie Ihrer Originaldisket¬
te an. Dies ist aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall ratsam. Bewahren Sie die Original¬
diskette an einem sicheren Ort auf und arbeiten Sie im Folgenden immer mit der
angefertigten Kopie.

Das Modul ist auf allen TOS-kompatiblen Rechnern lauffähig, auf denen ein Calamus
installiert ist.

Zur eigentlichen Installation setzen wir voraus, daß Sie mit der grundsätzlichen Be¬
dienung Ihres Computersystems vertraut sind. Sollte das nicht der Fall sein, dann lassen
Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, dieser sollte dazu nicht länger als
ein paar Minuten benötigen.

Auf der Diskette befindet sich folgende Ordner/Dateien:0 »

1
s

@

Nachdem Sie die Dateien richtig kopiert haben, starten Sie ihren Calamus. Laden Sie
die kopierten Module (EDDIE.CXM und BOMBADIL.CXM), und verlassen Sie den „Modul
laden“-Dialog. Wählen Sie dann „Einstellungen sichern“ und bestätigen mit „OK“, um
die Liste der geladenen Module abzuspeichern; beim nächsten Start von Calamus sollten
beide Module automatisch geladen werden.

Sollte das nicht der Fall sein, so überprüfen Sie bitte, ob Sie die richtigen Dateien in die
entsprechend richtigen Verzeichnisse kopiert haben.

Beim Laden von Eddie wird automatisch die Datei EDDIE.ES aus dem Module-Ordner

nachgeladen. Darin befinden sich sämtliche ModuiVoreinstellungen sowie die Einstel¬
lungen für die einzelnen Werkzeuge. Sie können diese Datei jederzeit überschreiben und
durch eine mit Ihren eigenen Werten ersetzen.

Ist die Datei EDDIE.ES nicht vorhanden, so sind die Parametereinstellungen zunächst
auf sinnvolle Anfangswerte gesetzt.

Im Module-Ordner wird auch die Datei EDDIE.FNT gesucht. Dabei handelt es sich um

7
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einene speziellen GEM-Font, der die benötigten Sonderzeichen enthält. Ist er nicht im
richtigen Ordner vorhanden, so wird bei jedem Laden von Eddie eine Dateiauswahlbox
aufgerufen, in der Sie die Datei EDDIE.FNT auswählen müssen.

Lesen Sie jetzt zunächst noch ein bißchen im Handbuch weiter, das kann Ihnen man¬
che Stunde des Herumprobierens sparen. Sollten Sie jedoch neugierig sein und darauf
brennen, das Modul in der Praxis kennenzulemen, besteht wohl keine Chance zu ver¬
hindern, daß Sie das Handbuch nicht lesen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz von Eddie!

Ihr adequate Systems -Team
Ä

8
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2 Einleitung!

Die Bedienung des Moduls stellt für einen erfahrenen Calamus-Anwender keine große
Schwierigkeit dar; es fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein und erweitert
damit die Möglichkeiten des Systems um ein Vielfaches.

Das Handbuch zum Modul ist so ausgelegt, daß Sie es in Ihr Calamus-Handbuch ein¬
heften können. Sie haben dann alle Informationen zum System mit einem Griff immer
zur Hand.

Obwohl es kein Problem sein sollte, einfach mit dem Texteditor zu arbeiten, bitten wir
Sie darum, sich dieses Handbuch mindestens einmal gründlich durchzulesen, bevor Sie
unsere Hotline bemühen. Viele Anrufer hätten mit einer Lektüre des Handbuches sich
Telefonkosten und uns Arbeitszeit ersparen können.o

9
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Das Modul

“Hi tberef Tbis is Eddie, your calamiis edilor, and l’m
feeling just great, guys, and Iknow l’m just going to get
abündle of kicks out of any text you care to bandle
tbrougb me.”

Das Verlangen der Anwender nach einem neuen, leistungsfähi¬
geren Texteditor für Calamus ist wohl so alt wie Calamus selbst.
Um diesem allgemeinen Wunsche nachzukommen, wurde Eddie
entwickelt.

Anfänglich als „kleiner schnuckeliger Texteditor“ geplant, ist
daraus ein erwachsenes Werkzeug für die alltägliche Texterfassung
und -bearbeitung geworden. Um die teilweise unkonventionellen
aber leistungsfähigen Funktionen richtig kennenzulernen, emp¬
fiehlt es sich, zumindest die Beschreibungen der einzelnen
Teilbereiche kurz zu überfliegen. Im abschließenden Kapitel „Tips &
Tricks“ wird dann noch näher auf das tägliche Arbeiten und die
eventuell dabei auftretenden Probleme eingegangen..

i

g-

<S)
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3.1 Einfach drauflos

Das Arbeiten mit Eddie ist eigentlich ganz einfach. Rufen Sie
ihn ganz normal wie ihren alten Texteditor auf. Es erscheint ein
Fenster, mit dem Inhalt des angewählten Textrahmens. Wurde
kein Textrahmen angewählt, so ist das Fenster leer.

Fens te r t i t eTextlu, Textfluß von/nach Rahmen Kontrollcode einfügen
f81 ^ ED-HHH.CDX! Dasuntergebrachwp-Fenstera-Befehl

Z e i l e ; t i ( J Q n l
Zeilennumrher Setup-Auswahl Undo vor/zurück Suchen

Im oberen Bereich des Fensters befinden sich einige Bedien¬
elemente, die bis auf die Zeilenanzeige und die Textlupe noch einmal
in den Befehlsfeldern vorhanden sind.

Die Textlupe dient dazu, ihnen auch bei unsichtbaren Konlrollco-
des immer eine genaue Information über den Text zu liefern. Es wird
der gesamte Textbereich um den Schreibcursor immer in Kurzdar¬
stellung angezeigt. Genauso werden hier auch die Blöcke angezeigt,
bzw. die Blockmarken (siehe Kapitel „Blockfunktionen“) verdeut¬
licht.

^ 2 4

©
s .

I

Der Fenstertitel zeigt Ihnen welches Dokument bearbeitet wird.
Wenn Namen für die einzelnen Rahmen der Textflußkette vergeben
wurden, so erscheinen diese, jeweils durch ein Komma voneinander
getrennt, hinter dem Namen des Dokumentes.

Die Zeilennummer dient lediglich zur groben Orientierung im
Text. Sie bezieht sich auf die Anzahl der Zeilen, die der Text in der
gewählten Umbruchart besitzt. Wenn der Umbruch auf „Belassen“
steht, so ist diese gleich der Anzahl der Textzeilen im Dokument.

Die genaue Funktionalität der anderen Knöpfe wird in den jewei¬
ligen Kapiteln beschrieben. Es handelt sich um Funktionen, die aus
praktischen Gründen zusätzlich noch einmal im Fenster unterge¬
bracht wurden.

12
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3.2 Positionierung

Mit der Maus können Sie den Schreibcursor überall im sichtba¬

ren Text positionieren. Wie gewohnt können Sie auch mit den
Pfeil-Tasten im Text navigieren.

Um den Cursor exakt positionieren zu können, auch wenn
einige Kontrollcodes unsichtbar geschaltet sind, geht Eddie so vor,
daß er den Cursor immer in Bewegungsrichtung vor das nächste
Steuerzeichen setzt. Beim Rückwärtsgehen wird der Cursor so au¬
tomatisch hinter die Zeichen gesetzt. Probieren Sie das einfach
einmal mit einem Text aus, in dem Sie einige Kontrollcodes
einfügen und diese dann mit Anwahl von „Kontrollcode
Einstellung 1“ unsichtbar schalten.

Beobachten Sie dabei auch die Textlupe, während Sie den Cur¬
sor vor- und zurückbewegen.

< 9

g
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i ^ Hauptfunktionen

Informationen

Neues Fenster mit Text aus Rahmen

Text zurück, Fenster schließen
Text von Rahmen in Fenster holen

Text aus Fenster in Rahmen fließen lassen

Ausschneiden in Systemclipboard
Kopieren in Systemclipboard
Kopieren aus Systemclipboard
Kontrollcode einfügen
Kontrollcode an Cursorposition editieren
Undo eine Stufe

Undo unbegrenzt eingeschaltet
Undo eine Stufe rückgängig machen
kompletter Undo
Undo auf jeweils eine Aktion begrenzt
Undo komplett rückgängig machen

S 3 W f ^
(D

s

I
I[ ]
o

!!▶ ▶▶

▶N

Datenaustausch

Beim Austauschen von Daten zeigt Eddie im Calamus seine Stär¬
ken. Auf der einen Seite unterstützt er das textorientierte System-
Clipboard, auf der anderen Seite ist der Eddie-Text so vollständig in
Calamus eingebunden wie das nur eben geht.

14
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Datenaustausch mit dem Dokument

Als Calamus-Texteditor bietet Eddie die Möglichkeit, Texte aus
Rahmen direkt zu übernehmen. Dabei kann der Text in ein neues

Eddie-Fenster übernommen oder der Text des angewählten Textah-
mens in ein schon geöffnetes Editorfenster geholt werden.

_ Ähnlich ist es beim Textrückfluß in Rahmen. Hier besteht die
Möglchkeit, den Text in den Rahmen zurückfließen zu lassen,
wobei das Fenster geöffnet bleibt. Möchten Sie den Text nicht weiter
bearbeiten, so können Sie mit einem Klick den geänderten Text in
den Rahmen zurückfließen und Eddie danach sein entsprechendes
Fenster schließen lassen.

Werden Texte auf diese Art zwischen verschiedenen Dokumenten

ausgetauscht, so kommt hier der Mischmechanismus von Calamus
zur Geltung. Diesen kennen Sie sicherlich schon von diversen
Klemmbrett-Operationen. Es erscheinen Dialoge, in denen Sie
gefragt werden, wie mit mehrfach vorhandenen Färb- oder Stil¬
namen verfahren werden soll. Die Beschreibung der genauen
Funktionalität dieses Mechanismus finden Sie in Ihrem Calamus
Handbuch (Kap. 5.1.8).

1

I
' S
©

Das System-Clipboard

Mit Eddie ist es möglich, Textdaten im einfachen ASClI-Format
über das System-Clipboard auszutauschen. Dabei werden Text¬
blöcke von Eddie in ein einfaches Textformat gewandelt, ln diesem
gehen die Informationen über Stile, Lineale und spezielle Kontroll-
codes verloren, da Sie so nicht darstellbar sind. Absätze werden
durch Leerzeilen getrennt ausgegeben; jeder Absatz entspricht einer
langen Zeile.

15
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Beim Kopieren von Textdaten aus dem Clipboard werden
zunächst die sichtbaren Zeichen übernommen. Aufeinanderfol¬

gende Zeilen werden zu einem Absatz zusammengefaßt.
Das Seitenvorschub-Zeichen wird durch den Kontrollcode „erz¬

wungener Umbruch in den nächsten Rahmen“ ersetzt. Tabulator¬
zeichen werden einfach übernommen.

! K o n t r o U c o d e s

@

Mit der Funktion „Kontrollcode einfügen“ können Sie neue
KontroUcodes in den Text einfügen. Wenn Blöcke angewählt
sind, so fragt Eddie nach, ob der KontroUcode Blöcke ersetzen
oder ob er an der Cursorposition eingefügt werden soll. Beim
„KontroUcodes editieren“ beachten Sie bitte, daß der Cursor vor
dem Kontrollcode stehen muß. Einfacher ist diese Funktion mit

einem Doppelklick auf den jeweiligen Kontrollcode aufzurufen.
Bei einigen KontroUcodes fragt Eddie zusätzlich nach, ob der

einzufügende Code auf den oder die Blöcke „angewendet“
werden soll.

„Anwenden auf den Block“ bedeutet, daß der einzufügende
Code vor dem Block eingefügt wird. Hinter dem Block wird dann
der KontroUcode eingefügt, der vorher vor dem Block gültig war.
Der Block wird also umgestaltet.

Im Kontrollcode-Auswahlformular erscheint als Titelzeile ein

s .
s

[]1
%
C i
3

X

Hunner Folgeseite

I S i i[hu

Hil f

stext zu dem Symbol, über dem sich die Maus gerade befindet.
Der Kommentar-Kontrollcode ist Ihnen vom Calamus her so

bisher nicht bekannt, er dient dazu, im Text unsichtbare Bemer¬
kungen einzufügen, die in Eddie aufgesucht und auch dargesteUt
werden können.

16
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Undo

Wenn der UNDO-Recorder eingeschaltet ist, werden sämtliche
Veränderungen am Text schrittweise aufgezeichnet. Das hat zur
Folge, daß diese Änderungen auch wieder schrittweise zurückge¬
nommen werden können. Dabei wird mit den Knöpfen „Undo
vorwärts“ und „Undo rückwärts“ jeweils ein Schritt rückgängig
gemacht bzw. wiederhergestellt. Im Prinzip verhält sich der ganze
Mechanismus wie die Aufzeichnung auf einer Musikcassette, wo
durchgeführte Aufnahmen auch jederzeit wieder überspielt werden
können.

i i ▶▶

Damit Sie nicht jedesmal, wenn Sie einen kompletten Undo
durchführen möchten, Knöpfe mehrfach drücken müssen, gibt es
die beiden Knöpfe „Komplett rückgängig machen“ und „Komplett
wiederherstellen“. Mit diesen wird der gesamte aufgezeichnete
Vorgang zurückgenommen, bzw. komplett wiederhergestellt.

H i ▶M

'S
©

Ist der Undo im „normalen“ Modus eingeschaltet, so wird jede
Veränderung aufgezeichnet.

Unter Umständen wird dabei im Laufe der Zeit sehr viel Speicher
verbraucht, was bei relativ wenig Hauptspeicher oder sehr langer
Aufzeichnung zu Problemen führen kann. Sie sollten dann den
Undo Mechanismus einfach kurz aus-und wieder einschalten, um
den Inhalt zu löschen. Programmieren Sie diesen Vorgang nötigen¬
falls einfach auf eine Makrotaste.

!!▶

Im Automatikmodus der Undo Funktion wird, um Speicher zu
sparen, immer nur die jeweils letzte Aktion aufgezeichnet.

17
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Block funk t i onenm
5

Blöcke dienen in einem Text-Editor normalerweise nur zum Ver¬

schieben, Kopieren oder löschen. Eddie bietet da einiges mehr. So
ist es z.B. beim Einfügen von Stilen oder Linealen möglich, diese
auf komplette Blöcke anzuwenden. Außerdem haben Sie die Mög¬
lichkeit, mehrere Blöcke gleichzeitig anzuwählen, um alle
gleichzeitig zu verändern oder zu verschieben.

Linke Maustaste simulieren
Rechte Maustaste simulieren

Control-Taste simulieren
Shift-Taste simulieren
Alle Simulationen aufheben

@

C D

vorherigen Block anspringen
nächsten Block anspringen
Suchen

Blöcke gleichsetzen
Alle Null-Blöcke entfernen

Separatortext einstellen
Blöcke verschieben

Blöcke kopieren
Blöcke löschen

Qi>S|
Iq I I

[]=lfD=

1 C|!
ys o S O
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i i Simulationen
5:

Damit komplexere Operationen auch ohne Mausunterstützung
möglich sind, wie das für Makroaufzeichnungen nötig ist, haben Sie
hier die Möglichkeit, das Drücken der Maustasten sowie der Control-
und Shift-Tasten zu simulieren. So können in einem Tastaturmakro
auch Mehrfachblöcke aufgezogen werden, um z.B. auf einen Tasten¬
druck ein Wort zu markieren.

Alle Tastensimulationen können mit einem Klick auf „Alle
Simulationen aufheben“ ausgeschaltet werden.

C 9

B lockmarkeni

Eddie merkt sich Blöcke, indem er am Anfang und am Ende des
Blockes eine entsprechende Markierung in den Text einfügt.

Es ist daher kein Problem, mit mehreren Blöcken zu arbeiten.
Normalerweise werden beim Aufziehen eines Blockes mit der
linken Maustaste alle eventuell schon vorhandenen Blockmarken
gelöscht; es bleibt nur der neu angewählte Block.

Wenn Sie einen zusätzlichen Block aufziehen möchten, so halten
Sie einfach beim Aufziehen die Shift Taste gedrückt. Das führt dazu,
daß die alten Blockmarken erhalten bleiben und der gerade aufge¬
zogene Block zusätzlich zu den vorhandenen ausgewählt wird.
Wenn sich Blöcke innerhalb des zusätzlich aufgezogenen Bereiches
befinden, so werden diese Blöcke deselektiert. Im Prinzip findet
somit eine Invertierung des ausgewählten Bereiches statt.

Blöcke können mit den Funktionen „vorheriger Block“ und
„nächster Block“ angesprungen werden. Dabei wird der Cursor an
den Anfang des nächsten Blockes in der angegebenen Richtung
gesetzt.

<\ >11
y
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Blöcke gleichsetzenm m f .g
Die Funktion „Blöckegleichsetzen“ erlaubtes, alle Blöcke gleich¬

zeitig mit demselben Inhalt zu füllen. Zur Anwendung muß sich
der Cursor innerhalb eines Blockes befinden. Alle anderen Blöcke
erhalten durch einen Klick auf das Funktionssymbol den gleichen
Inhalt, den der aktive Block im Moment hat.

♦

Nullblöcke entfernen
@

Mit dieser Funktion werden alle Nullblöcke aus dem Text
entfernt.

Konsequenterweise besteht ja die Möglichkeit, Blöcke mit leerem
Inhalt (sogenannte „Nullblöcke“) aufzuziehen, indem ein Block
aufgezogen und dann wieder auf Nullgröße verkleinert werden.
Nullblöcke können auch durch Such- oder Ersetzaktionen entste¬
hen. In der Textlupe werden die Blöcke immer als angedeutete
eckige Klammern dargestellt. So können Sie auch Nullblöcke leicht
erkennen.

I
[ ] .

§
O l
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Blöcke bewegen5.5

Blöcke können mit den Funktionen „Blöcke verschieben“ und
„Blöcke kopieren“ bewegt werden, ln beiden Fällen werden alle
angewählten Blöcke nach Rückfrage an die aktuelle Cursorposition
kopiert. Beim Verschieben werden zusätzlich die ursprünglichen
Blöcke gelöscht.

Damit eine Trennung der Blöcke möglich ist, können Sie beim
Kopieren und Verschieben angeben, ob ein Separatortext mit¬
benutzt werden soll. Dieser Text, der mit „Separatortext ein¬
stellen“ festgelegt wird, kann beliebig lang sein. Beim Bewegen
der Blöcke wird dann so vorgegangen, daß nach dem Kopieren
oder Verschieben eines Blockes der Separatortext jeweils hinter
diesen kopiert wird. Dies geschieht aber nur, wenn ein weiterer
Block vorhanden ist. Danach wird der nächste Block kopiert.
Stellt man als Separatortext zum Beispiel ein Komma ein, so
werden alle Blöcke durch ein Komma getrennt an die Zielposition

Q!
fl.

; 0 = 0

1.Düll'G:

o

T 3

©

kopiert.
Sind im Text etwa die Worte „ME“. ..

“als Blöcke markiert und der Separatortext ist ein
Komma mit einem danach folgenden Leerzeichen, so sieht der
resultierende Block folgendermaßen aus:

iSchlkglfdej
BMgird

li!lihMSctfoRWde'^BarrgIl[dJLi

21



9UCIiEflUnD[ll3[TZEn

Q

m Suchen und Ersetzen

Die Such- und Ersetzfunktionen von Eddie sind ein sehr
mächtiges Werkzeug für die Bearbeitung von Texten. Die vielen,
teilweise nicht ganz einfachen Funktionen werden in einem
Dialogfenster bedient. Lassen Sie sich nicht von dem scheinbar
komplizierten Erscheinungsbild abschrecken, sondern versuchen
Sie einmal, damit zu arbeiten. Im folgenden werden wir auf die
vielen Funktionen dieses Fensters eingehen.

6

ersetzte Bereiche

erneut durchsuchen codes durchsuchen
Croß'/Kleinschreibung
ignorieren

Such'/Ersetz-Texte Î IV js iWhen/ErsetW ln ED-Hftll.CDK! “Päi
w ä h l e n

Zulässige Zeichen für
Einzelzeichen-Joker

Textanteil von Kontroll- @
s .
2

Cültigkeitsgrenzen für
Mehrfachzeichen-Joker ignorierte Zeichen

tdul Ci
^ \ kuchtextX

giie! Xi \Biaill\B3B I0

n l X

ÜSucUBn/Erse
Markiermodus

m ia i s i r r i
Ifklra 0\EED^ \%\\^.

E S t q i 0 - B

Nur in Blocker̂  ̂
s u c h e n

gesamten _
Text durchsuchen ^7

/Erset̂ ä̂Im gesamten
Text Suchen und
Erse tzen

0

HZ K

Ersetzen und \ \
Vorheriges suchen \Jokerzeichen einfügen

E r s e t z e n u n d
Nächstes suchen

Vorheriges suchen
N ä c h s t e s s u c h e n Laden und Speichern

Im unteren Teil des Suchfensters sehen Sie zwei durch einen Balken getrennte
Bereiche. Im oberen davon wird der zu suchende Text eingegeben, im unteren Teil
wird der Ersetztext eingestellt. Für beide Texte gibt es keine besonderen Einschrän¬
kungen: Es dürfen sämtliche Kontrollcodes eingefügt werden und Sie können alle
Funktionen von Eddie für die Erstellung der Such- und Ersetztexte benutzen.

22
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iSuch- und Ersetzfunktionen

Zunächst funktioniert das einfache Suchen und Ersetzen

ĝenauso wie in anderen Editoren auch. Der Such-Text wird ab der
aktuellen Cursor-Position vorwärts oder rückwärts zu gesucht.
(Funktionen ,Vorheriges/Nächstes suchen“)

Wenn der Cursor am Anfang einer gefundenen Textstelle steht,
können Sie diese durch den Ersetz-Text ersetzen lassen. Dafür
sind die Funktionen „Ersetzen und Vorheriges/Nächstes suchen“
im Formular vorgesehen.

A
i :
V'-i

A V

1̂ Natürlich können Such- und Ersetzfunktionen auch auf denQ, Sf gesamten Text angewendet werden. Dies geschieht mit den
Funktionen „Gesamten Text durchsuchen“ bzw. „Im gesamten Text
suchen und ersetzen“

Nach jeder Aktion zeigt Eddie im Suchfenster an, wieviele Such¬
oder Ersetzaktionen durchgeführt wurden. Damit können Sie zum
Beispiel die Anzahl der Absätze in einem Text feststellen, indem Sie
alle Absatzenden suchen lassen.

I

1

■g
@

Wenn der „Markiermodus“ eingeschaltet ist, so werden alle
gefundenen Textstellen zusätzlich als Blöcke markiert.[TS

Der Modus „Nur in Blöcken suchen“ führt dazu, daß anstatt des
gesamten Textes nur die als Blöcke markierten Textteile durchsucht
werden.

m m

Der Schalter „Großschreibung ignorieren“ sorgt dafür, daß keine
Unterscheidung zwischen groß- und kleingeschriebenen Texten
gemacht wird. Beim Suchtext „die“ werden dann alle
Kombinationen (Die, die, DIE, etc.) gefunden.

Q
=A
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Um z.B. Seitennummern im Text zu finden, muß der Schalter
„Textanteil von Kontrollcodes durchsuchen“ eingeschaltet sein. In
diesem Fall wird der im Text sichtbare Anteil von Kontrollcodes

für die Suche hinter dem eigentlichen Kontrollcode noch einmal
als Text eingefügt. Dieser wird genauso wie der übrige Text
behandelt und durchsucht.

Eine sehr interessante Funktionalität verbirgt sich hinter dem
Schalter „Ersetzte Bereiche erneut durchsuchen“. Dies bedeutet,
daß nach einer erfolgten Ersetzaktion am Anfang des gerade
ersetzten Bereiches mit der Suche fortgefahren wird. So können
Sie zum Beispiel, indem Sie alle doppelten Leerzeichen suchen
und durch ein einfaches Leerzeichen ersetzen lassen, mit diesem
Schalter dafür sotten, daß beliebig lange Folgen von Leerzeichen
durch genau ein Leerzeichen ersetzt werden.

Mit den bisher beschriebenen Möglichkeiten können Sie schon
sehr viel erreichen. So richtig leistungsfähig wird das Suchen und
Ersetzen aber erst, wenn Sie auch noch die Joker-Zeichen
einsetzen.

©

Jokerzeichen

Die Jokerzeichen ermöglichen beim Suchen und Ersetzen sehr
viele Dinge, die mit den normalen Textersetzungen so nicht
möglich wären. Dabei funktionieren die Jokerzeichen ähnlich wie
ein Filter, der nur bestimmte Zeichen erlaubt.

m Am einfachsten zu verstehen ist sicherlich das [?]-Joker¬
zeichen. Wenn es im Suchtext angegeben ist, so wird dafür ein
beliebiges Zeichen gefunden. So findet zum Beispiel der Suchtext
„[?]der “alle einzelnen Worte findet, die nach genau einem
Zeichen die Buchstabenfolge „der“ enthalten. Dies könnten z.B.
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die Worte „oder“, „Ader“ und „Eder“ sein. Beachten Sie, daß vor
dem [?]-Jokerzeichen und nach den Buchstaben „der“ im Such¬
text auch jeweils ein Leerzeichen stehen muß.

■ IDas []-Jokerzeichen funktioniert ähnlich wie das [?]-
Zeichen. Es kann aber festgelegt werden, welche Zeichen
gefunden werden sollen. Um die Voreinstellung dafür zu ändern
müssen Sie das Formular für die Einstellung für „Zulässige
Zeichen für Einzelzeichen-Joker“ aufrufen. Dort wählen Sie die
Zeichen an, die gefunden werden sollen.

Bei den vorbelegten Jokerzeichen handelt es sich um solche,
für die eine Belegung voreingestellt ist. Dies wurde aus Gründen
der leichteren Bedienbarkeit eingeführt. Der „[1“-Joker findet
alle Leerzeichen, während der „[-] “-Joker auf alle Striche paßt.
Sie können sich die Belegung auch anschauen, indem Sie nach
einem Doppelklick auf den eingefügten Joker „Mehr“ auswählen.

m

o e
C 9

©
Um Zeichenketten beliebiger Länge zu suchen, können Sie den

[*]-Joker benutzen. Dieser findet Zeichenfolgen, die bestimmte
Zeichen („Gültigkeitsgrenzen für Mehrfachzeichen-Joker“) nicht
enthalten dürfen.

Beim Suchen versucht Eddie immer, für [»] eine möglichst
kurze Zeichenfolge einzusetzen. Es ist daher zu beachten, daß
hinter einem [*]-Joker noch mindestens ein Zeichen oder ein
[]-Joker stehen müssen. Ansonsten wird der Joker immer leer

bleiben.

m

Beim Ersetzen wird ausschließlich der [=]-Joker verwendet.
Der Name des Ersetz-Jokers muß immer mit dem eines der
Such-Joker übereinstimmen. Bei jedem Ersetzen bekommen
Ersetz-Joker jeweils den Inhalt des gleichnamigen Such-Jokers. Die
Reihenfolge der Ersetz-Joker ist beliebig und erlaubt damit auch
das Vertauschen von Textteilen.

\=\
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Für jedes im Suchtext vorkommende Jokerzeichen können die
gültigen Zeichen separat eingestellt werden. Dies geschieht, indem
Sie einen Doppelklick auf das jokerzeichen im Eddie-Text durch¬
führen und dort „Mehr“ anwählen. In dem erscheinenden
Formular werden für dies eine Jokerzäcben die Gültigkeiten
eingestellt. Ist das geschehen, so erscheint im Jokerzeichen ein
„! welches anzeigt, daß für diesen Joker eine Sondereinstellung
Gültigkeit hat. Mit dem Knopf „! Entfernen“ wird diese
Einstellung aufgehoben.

Im gleichen Formular können Sie auch den Namen für ein
[?] Jokerzeichen eingeben. Dieser wird für die Ersetz-Joker benötigt.

Wird zweimal der gleiche Name benutzt, so muß beim zweiten
Vorkommen des Jokerzeichen der gleiche Text stehen, der bereits
gefunden wurde. Bitte lesen Sie hierzu im Kapitel Beispiele nach,
wie das im einzelnen funktioniert.

IS

@
s .

t

o

Mit der Funktion „Ignorierte Zeichen“ definieren Sie, welche
Zeichen im Text bei der Suche nicht beachtet werden sollen. Diese
Zeichen werden beim Test auf Gleichheit des Suchtextes mit dem
Text nicht beachtet, werden jedoch in die Ersetzjoker mit aufge¬
nommen. So können z.B. Worte, in denen ein Stilwechsel
stattfindet, leicht gefunden und ersetzt werden.

Alle Such- und Ersetzregeln können zusätzlich in einer Liste
abgelegt und gleichzeitig benutzt werden.

ISuch-/Ersetztexte wählen

Eddie verwaltet beliebig viele Such- und Ersetztexte für jedes
Dokument. Diese Einstellungen werden mit dem jeweiligen
Dokument abgespeichert und sind somit immer wieder einfach
verfügbar.
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Wenn auf den Einti^ „Suchtexte wählen“ geklickt wird, so
erscheint ein Formular, indem alle zu dem gerade bearbeiteten
Dokument gehörenden Such- und Ersetztexte aufgeführt werden.
Hier können neue Texte angelegt („Heu“) und alte gelöscht
werden („ Löschen“) Die Namen der aufgeführten Texte werden
geändert, indem der Eintrag in der Liste angewählt und dann der
Name einfach wie gewohnt geändert wird.

Vor dem Namenseintrag jedes Textes befindet sich ein Feld, in
dem der Zustand des jeweiligen Eintrages angezeigt und durch
einfachen Klick darauf geändert wird. Ist dieses Feld schwarz, so
ist der Such-/Ersetztext aktiv, d.h. er wird bei allen Aktionen
mitverwendet.

Mit den Verschiebe-Tasten im Formular können Sie die Reihen¬

folge der Einträge ändern, indem der jeweils angewählte Eintrag
um eine Position nach oben oder nach unten getauscht wird.

:1

I

I

Alle Einstellungen, die im Such- und Ersetzfenster getätigt
wurden, lassen sich in einer Datei abspeichern und aus dieser bei
Bedarf wieder laden. Beachten Sie dabei, daß unter Umständen
auch Schriften und Farblisten geladen werden, ln einem solchen
Fall erscheinen die entsprechenden Calamus-Formulare (Calamus
Handbuch Kap. 5.1.8), die das Hinzuladen von Färb- und Stillisten
steuern. Nach dem Laden werden dann eventuell unbenutzte Stile
und Schriften wieder aus dem Speicher entfernt.

' S
@
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6.4 Anmerkungen

Lange haben wir bei der Konzeption der Funktionen „Suchen
und Ersetzen" sowie „Separatortext für Blockoperationen“
darüber diskutiert, wie diese beiden Mechanismen denn nun
genau realisiert werden sollen. Dabei mußten die vorgegebenen
technischen Möglichkeiten des Calamus-Systems gegen die ge¬
wünschten Eigenschaften beider Funktionen abgewogen werden.
Der wichtigste Aspekt bei der Planung war der, daß die Texte
beliebig lang sein sollten und auch alle Kontrollcodes enthalten
könnten.

Diese Vorgabe erzwang geradezu die Eingabe von Such-/Ersetz-
und Separatortexten in eigenen Fenstern. Einfache Formulare mit
statischen Eingabezeilen hätten hierfür nicht ausgereicht.

Ursprünglich sollte es zur Laufzeit genau einen Such-/Ersetztext
(bzw. ein Such-/Ersetz-Setup mit einer Liste von Such-/Ersetz-
Textpaaren) sowie genau einen Separatortext geben, die auf alle
geöffneten Textfenster angewendet werden. Hierbei ergab sich
jedoch durch die Calamus-Datenstrukturen eine Schwierigkeit:
jedes Dokument verfügt über seine eigene Textstil-Liste. Ein
Textfenster benutzt immer die gleichen Stile wie das Dokument,
aus dem heraus es geöffnet wurde. Sind mehrere Textfenster
offen, die aus verschiedenen Dokumenten hervorgegangen sind,
so würden z.B. die Stile im Such-/Ersetztext mit den Stilen in
einigen Textfenstern überhaupt nicht ziisammenpassen. Das
gleiche gilt übrigens für die Liste der verwendeten Zeichensätze
sowie für die Farbliste, die beide von den Stilen verwendet
werden. Aus diesem Grund wurde der ursprünglich vorgesehene
Mechanismus in einer etwas veränderten Variante implementiert:

Alle Textfenster, die aus dem gleichen Dokument heraus
geöffnet worden sind, teilen sich sowohl die gleichen Such-/
Ersetztexte als auch den gleichen Separatortext.

i

t
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In der Praxis heißt das: solange Sie mit einem Dokument
arbeiten, gelten die eingestellten Such-, Ersetz- und Separatortexte
tatsächlich für alle Textfenster. Erst wenn ein weiteres Dokument
geladen und daraus ein Text zu einem Eddie-Fenster geöffnet
wird, werden die Such-, Ersetz- und Separatortexte aus diesem
Dokument verwendet.

Sowohl im Suchen und Ersetzen- als auch im Separatortext¬
fenster werden die Texte angezeigt, die zum am weitesten oben
liegenden Textfenster gehören. Zusätzlich werden Sie in der
Titelzeile des Such- und Ersetzfensters darüber informiert, auf
welches Textfenster sich Such- und Ersetzoperationen denn nun
eigentlich beziehen.

Die Such-/Ersetztexte sowie der Separatortext werden übrigens
mit dem jeweiligen Dokument abgespeichert.

i

i
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Einstellungen7

Im dritten Befehlsfeld werden die Dinge eingestellt, die das
Verhalten und Aussehen von Eddie beeinflussen. Natürlich sind

die Werte alle schon voreingestellt, so daß Sie dieses Kapitel ruhig
überspringen können. Wollen Sie allerdings die vielfältigen
Möglichkeiten von Eddie optimal ausnutzen, dann empfiehlt sich
auch die Lektüre der folgenden Seiten.

Bitte beachten Sie, daß durchgeführte Einstellungen beim
Verlassen von Calamus nicht automatisch gespeichert werden. Sie
müssen dies explizit über die Funktion „Einstellungen sichern“
selbst durchführen.

" f

@
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t I —● ] ●Setups auswählen[ ]

●Überschreiben an/aus

●Darstellung der Kontrollcodes einstellen
●Seitenüberlappung einstellen

●Wort-Umbruchmodus auswählen

●Worltrennzeichen festlegen
●Farben einstellen

♦
4

●Einstellungen laden
●Einstellungen speichernRj ♦-*4

♦♦4
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Setups auswählenL

Für die Darstellung der Kontrollcodes benutzt Eddie drei
voneinander unabhängige Sätze von Einstellungen. Mit diesen
Knöpfen wird die jeweilige Einstellung (1, 2oder 3) angewählt
und für das aktive oder für alle Fenster eingestellt. Die Setup
Auswahlknöpfe befinden sich zusätzlich noch einmal im Eddie
Textfenster.

P I

i Kontrollcodes
5

Für jedes der drei Setups kann die Darstellung sämtlicher
Kontrollcodes sowie ihre Behandlung im Überschreibmodus mit
dem folgenden Formular eingestellt werden:

I
T 3

S
' S
©

Trennung
n i t S t r i c h

> » l o h n e S t r i c h

Kunerierung
S e i t e n n u r m e r t « l

Fo lgese i te
K a p i t e l n u n n e r I K « ] K l i i b ! I

[U IKl»>l Te x t fl u fl v o n . . ( * > » 1 K I U h ! l
CS] IKl»>l Te x t fl u fl n a c h . . [♦ » ! I K l ü b i l

H a n . K e r n i n g C H K I I K l ü b i l

S o n d e r z e i c h e n
T a b u l a t o r
festes Leerzeichen
G e v i e r t

Z e i l e n c n d e n

T r e n n z e i c h e n
hartes Zeilenende iflT
flbsatzende
var. flbsatzende HQ
SpaltenuRbruch tSl |~K

Belegung
- K m

\ r R ' i ü b ] i i 1
m ]
>E1
» > ]

j L K
r a t t p i i

t m \ m 1

Fomat le rung
L i n e a l

3
S t i l

Sonstige
Indexe in t rag
Fuflnotenelntrag IFJ Hk
Systendatun
Sys tenze i t
R a h n e n a n k e r

K o r m e n t a r

m H
[ M^ p r i M i

im [T

cii CE
cKi CK

m
oCK

M D
Hb
M I

I K l ü b i lR e s e r v i e r t Üb

Nach ersten Start von EDDIE finden Sie hier eine brauchbare

Grundeinstellung vor, die Sie anschließend selbst verändern
können, wenn Sie es wünschen.

Nach Gruppen geordnet finden sich in diesem Formular alle
von Eddie darstellbaren Kontrollcodes. Rechts neben jedem Code
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befinden sich zwei Felder, deren Inhalt bestimmt, wie dieses
Zeichen dargestellt und wie es behandelt werden soll:

Im linken Feld finden Sie die Darstellungsart; ein Klick darauf
öffnet ein Popup-Menu zur Einstellung.

.Gar nicht“ bedeutet, daß der Kontroll-
code von Eddie nicht dargestellt wird. Er ist
dann nur in der Textlupe sichtbar.

.Kurzforw“ sorgt dafür, daß der Kontrollcode in der Kurz¬
darstellung angezeigt wird. In der Regel wird dann das Kürzel für
den Code zwischen eckigen Klammern dargestellt. Dies ist auch
die Art der Darstellung, die von der Textlupe oben im Fenster
verwendet wird.

i r r c L L U N a

- a a r n i c h t

D K u r z f a r n
Lngl lanae Darstel lung ni t Paranetern

f-1

©
n .

I
Be i „Lange Dars te l lung n i t Paranetern“ werden

sehr viele Informationen über den jeweiligen Kontrollcode
dargestellt.

t
§
O

n :

Im rechten Feld erkennen Sie, wie der Kontrollcode im
Überschreibmodus behandelt wird. Auch dafür gibt es drei
verschiedenen Möglichkeiten:

„Überschreiben“ heißt, daß der Kon¬
trollcode wie ein einzelnes Zeichen behandelt

t s c H M i a H o o v f

ü|̂  BberschrcibBnES schieben (nie in Einfügenodus)
flusl auslassen (überspringen) und einfach überschrieben wird.

„Schieben“ bedeutet, daß der Code vor dem Schreibcursor
hergeschoben wird. Diese Einstellung ist z.B. sinnvoll um Lineal¬
oder Stilinformationen nicht verlorengehen zu lassen.

„Duslassen“ hat zur Folge, daß der Code an der Position
stehenbleibt, wo er sich befindet. Der Schreibcursor wird im
Überschreibmodus einfach über den Kontrollcode hinweggehen,
ohne ihn zu beeinflussen.

Auf der ganz rechten Seite befinden sich drei Knöpfe, mit
denen der einzustellende Satz von Einstellungen angewählt wird.
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Seitenüberlappung-'D.!
l ü i

Hiermit wird festgelegt, wieviele Zeilen des Textes vom unteren
Rand aus gezählt beim Blättern am oberen Rand sichtbar bleiben.

Zusätzlich wird auch das Verhalten des
Editors beim Blättern am Textende fest¬

gelegt. Sie können mit der Einstellung
„maximal bis zum Anschlag“ bestimmen,
daß Eddie, wenn er auf das Ende des
Textes stößt, das Fenster so mit Text füllt,
daß die letzte Textzeile der letzten Fenster¬

zeile entspricht. Andernfalls wird ganz
normal mit der eingestellten Überlappung
geblättert, was eventuell zu einem grö¬
ßeren leeren Bereich auf der letzten Seite
führen kann.

SEITEHHEISE BiaTTERH Dl TEXTFEHSTER \[
-Textcursor

■Mandert nit den Text nit
□bleibt an der gleichen Fensterposition

■;r

l| Zeilen neniger bldttern als Fenstergr)i0e
-fin Textende ...

■Herden auch ganze Seiten geblättert
□naxinal bis zun Anschlag

E
C 9

i (ABBRUCH Ir - i - i

@

7.4; 1 Umbruch

D e r Te x t - U m b r u c h k a n n v o n E d d i e a u f

verschiedene Arten durchgeführt werden. Beim
Erfassen von Text ist es in der Regel sinnvoll, den
Umbruch auf die Fensterbreite einzustellen. Dies

führt dazu, daß in der Regel alle Textinformationen
im jeweiligen Fenster sichtbar sind. Wird das Fenster
vergrößert oder verkleinert, so wird der Umbruch
an die neue Fenstergröße angepaßt.

Dies ist nicht mehr der Fall, wenn eine feste
Breite für den Umbruch vorgegeben wird. Dann
wird der Text so behandeit, als ob das Fenster die

UMBRUCH EIHSTELLEH

□auf Fensterbreite
□feste Breite 8B| Zeichen

-■ aus Text überneh«an
dabei fUr neue Zeilen

■feste Breite 80 Zeichen
□Fensterbre i te

als UNbruchgrenze und
■Trennungen benutzen

I Z i Z l
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eingegebene Zeichenbreite hätta Das kann dann praktisch sein,
wenn das Fenster auf niedrig aufgelösten Bildschirmen oft
vergrößert oder verkleinert wird, um z.B. das Layout beurteilen
zu können.

Für umfangreiche Korrekturarbeiten ist es sinnvoll, den Um¬
bruch aus dem Rahmen zu übernehmen, da so eine schnelle
Orientierung im Text möglich ist und Textstellen schnell aufge¬
sucht werden können. Wenn der Umbruch aus dem Rahmen

übernommen wird, bleiben alle Trennungen und Zeilenumbrüche
aus dem Layout solange erhalten, bis Zeilen in der Länge
verändert werden.

Nur wenn der Schreibcursor den eingestellten Bereich für die
Breite {Fensterbreite oder max. Spaltenzahl) verläßt, wird ein
Umbruch vorgenommen. Dabei werden neue ZeUen je nach
Einstellung entweder auf die Fensterbreite angepaßt oder für den
Umbruch eine feste, einstellbare, Zeilenlänge angenommen.

7/'i
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Worttrennzeichen einstellen

Eddie bietet die Möglichkeit, Zeichen, die als Worttrennzeichen
benutzt werden sollen, beliebig festzulegen, ln diesem Dialog
werden diejenigen Zeichen invertiert dargestellt, die von wort¬
bezogenen Funktionen als Trennzeichen interpretiert werden.
Auch die verschiedenen Kontrollcodes können als Worttrenn¬
zeichen definiert werden.

●.l'At

m

Dabei wird Eddie direkt aufeinan¬

derfolgende Worttrennzeichen immer
als ein einziges Trennzeichen auf¬
fassen, sodaß Z.B. die Funktion
„nächstes Wort anspringen“ immer
das wirk l ich nächste Wort d i rekt

erreicht, ohne sich an diesen Stellen
aufzuhalten.

HORT-TREHMZEICHEN

m r C T i M a i . W J W i fl 1 2 3 4 S S 7 8
f ) B C 0 E F 6 H I J K L H H 0 P Q R S T U U U X
a b c d e f L
U d a s ä ä c
{ ö u R ü a Q

g h i J k 1 n n 0 p q r s t u V H X
c e a u t u fi E a f f a a b O i i y
: ä 5 0 0 a S R Ä a

ü D ) c i i n n T T n D ' 3 > B J D fl g s i i i B n i
«0 rT200rtumsälEBaiBl

BDDDISl [DQ] QÜISI ISIS]

1
lI ■< ? S 8 "

i

[ s i i H m n i B i l ü g i i c s i b b h E ^
r n i i t n n > n i T i i H ’ i m t r n f r n

IABBRUCH I
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ln diesem Formular wird die Darstellung von Text, Kontroll-
codes und Blöcken für ein Eddie-Fenster eingestellt. Dabei können
für Monochrom- und Farbbildschirme voneinander unabhängige
Einstellungen vorgenommen werden. Über das Popup-Menü wird
ausgewählt, für welche Darstellungskombination Farbe und
Muster eingestellt werden sollen, ln der Übersicht wird die
aktuelle Einstellung angezeigt. Änderungen werden nur dann
übernommen, wenn der Dialog mit OK verlassen wird.

K
S

Vorscha i TEXTFtlRBEH EIHSTELLEH

I— Färb-/Sw-
i-v Einstellung

w ä h l e n

LICSlHal lo Freunde! Hier spr icht
l l r seh t es
<erde auch I
l i t denen I h r n l ch ne t t e rwe t se f ü t t e r t .

i d d i c c ü e r ä : Te x t g d L t a r .
K o n t r o l l c o d e
auswählen

|ltJ]phflntastischCU3
ede Hcngg Spaß an ail den

ß , i ch
haben, I

Z: i ns te l l ungen fU r . . .

1rontro l lcode ln BlockM u s t e r a u s w a h l

r M u s t e r

Fdrbauswahl

r F a r b e

H

] I«BSaUCH IOK
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ITextmakrosm

An dieser Stelle haben Sie Zugriff auf die Textmakros, die
auch im Textmodul vom Calamus verfügbar sind. Im EDDIE-
Fenster werden Textmakros genauso eingegeben wie in einem
Textrahmen im Layout:

Drücken Sie zuerst die „Präfix“-Taste, danach die eigent¬
liche Makro-Taste. Die Präfix-Taste können Sie im Textmodul
unter „Spezielle Tastenbelegungen“ einstellen.

Zur genaueren Beschreibung der Textmakros empfehlen
wir Ihnen auch die Lektüre der entsprechenden Kapitel im
Calamus-Handbuch (5.6.4.4 ff.).

1 K a p i t e l ü b e > '
2 L a u f t e x t
3 L a u t e x t o E i n z

4 Z e i l e V K a p u n
B K a p i t e l n u m m e r
6 K a p i t e l u n t e r
7 K a p i t e l u n t e r m
8 K a p i t e l S t i l
8 L a u f t e x t S t i l
e L i n e a l N e u t r a l
1 L a u f t e x t K u r s i
z Z u i s c N e n ü b « H e
n F l i e p t e x t L i n e
B i l d e i n f ü s e r

0

8

o

0
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li. Beispielei

Eddie ist ein sehr umfangreiches und leistungsfähiges Werkzeug.
Alle seine Möglichkeiten ausführlich darzustellen, würde sicher¬
lich den Rahmen dieses Handbuches sprengen. Im Folgenden
werden jedoch einige Beispiele aufgeführt, die Ihnen das
Verständnis der Funktionen von Eddie erleichtern sollen.

Pp:-r- Suchen und Ersetzen
®

g
oEinzeteicbm-Joker:

Suchtext: ,,{[?]}ber
findet:

t
:● ; l

Mebrfachzeicben-Joker:
Suchtext: „{#>text
findet: l u

lEhtJJtlltiI .
“e tc . . .>

Suchtext: „ {#a> t{*a} “
findet: laBlitabal i W t e i l f fl

R “ e t c . . .

Ersetzungen:
Betrachten Sie zum Beispiel die folgende Kombination:

Suche:
Ersetze:

{[]! Leer}{^tMarke>“test“
{=Leer>Test von {= Marke}

Damit wird aus „Eddie-Test“ die Wortfolge „ ITMtRdnI
[ I f fl “ .
Dabei ist das Vorhandensein des Jokers „{=Leer>“ wichtig, um
zu verhindern, daß der Text der in „Marke“ gefunden wird, mehr
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als nur das eine Wort direkt vor dem Wort „-test“ enthält.
In den mitgelieferten Such- und Ersetz-Einstellungen finden Sie
viele weitere Beispiele für praktische Anwendungen des Such-
und Ersetz-Mechanismus.

Um die Funktion des Separatortextes zu verstehen, sei folgender
Text gegeben:

„Hallo, ich bin p i i i
und ich bin schon ganz Hild

darauf, nich auf neue Texte zu stürzen.“
Diese Blöcke werden mit dem Separatortext „super “kopiert,
der resultierende Bereich sieht folgendermaßen aus:

iTextedi lÖl

n
0 »

%

■g
©

39



TIPSHRICIiS

1

10 Tips und TricksI

Bis zur Fertigstellung von Eddie konnten noch nicht allzuviele
Tips und Tricks gesammelt werden. Dennoch bekommen Sie an
dieser Stelle einige nützliche Hilfen und Anregungen zum
Arbeiten mit Eddie.

i m i Blockoperationen

s .Block selektieren:

Bei gedrückter linker Maustaste den Bereich auswählen. Die
Auswahl wird sofort sichtbar gemacht.

TOi zusätzlicben Block auswählen:

Block mit gedrückt gehaltener SHIFT-Taste anwählen. Dabei
wird gegebenenfalls für bereits angewählte Blöcke die Selek¬
tierung innerhalb des gewählten Bereiches umgekehrt.

Blöcke umgestalten:
Wenn Stil- oder Lineal-Kontrollcodes in den Text eingefügt
werden und es sind Blöcke selektiert, so fragt Eddie nach, ob
der Kontrollcode an der Cursorposition eingefügt oder ob er
auf die Blöcke angewendet werden soll. Anwendung auf einen
Block bedeutet dabei, daß vor und hinter dem Block ein
Kontrollcode eingefügt wird. Danach hat nur der Block die
neue Eigenschaft erhalten, der Rest des Textes bleibt
unverändert.
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Effizienter arbeiten

optimierte Formatierung:
Eddie „weiß“, welche Textstellen verändert wurden. Beim
Rückfluß in den Rahmen wird der Calamus angewiesen, nur
den veränderten Bereich neu zu formatieren. Wenn Sie kleinere
Änderungen vornehmen, kann das sehr schnell geschehen.
Alle geänderten Bereiche werden zu einem einzigen
zusammengefaßt, was die Konsequenz hat, daß kleine, aber
weit voneinander entfernte Änderungen einen großen zu
formatierenden Bereich produzieren. In einem solchen Fall ist
es besser, nach jeder einzelnen Änderung den Text mit der
entsprechenden Eddie-Funktion in die Flußkette zurückfließen
zu lassen.

< 9

i

1 3

S
Textmarkierungen:

Wenn Sie bestimmte Stellen im Text öfter aufsuchen wollen, so
können Sie an der jeweiligen Position einen Kommentar-
Kontrollcode einfügen. Mit der Suchfunktion können Sie dann
gezielt nach jedem Kommentar suchen.

@

UNDO beim Suchen und Ersetzen:
Da auch beim Suchen und Ersetzen bzw. beim Markieren in

Eddie immer die Möglichkeit besteht, den UNDO-Mechanismus
zu nutzen, kann dieser Vorgang bei eingeschaltetem Rekoreder
unter Umständen deutlich länger dauern. Außerdem entstehen
bei umfangreicheren Aktionen größere Datenmengen für die
Speicherung der UNDO-Informationen. F^ kann also unter
Umständen günstiger sein, den UNDO-Recorder vorher
auszuschalten, wenn er nicht unbedingt benötigt wird.
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UNDO Puffer löschen:
Der UNDO-Mechanismus zeichnet alle Aktionen in Eddie auf,
wenn er im Standard-Modus eingeschaltet ist. Dadurch kann
im Laufe der Zeit ein großer Bedarf an Arbeitsspeicher alleine
für den UNDO entstehen. Um den Inhalt des Recorders zu

löschen, schalten Sie den Recorder kurz aus und dann wieder
ein. Wenn Sie den Automatik-Modus verwenden, erfolgt das
automatisch bei Beginn der nächsten Aktion.

Verlorene Tastendrücke“:

Wenn Sie im Calamus-Layout Text eingeben und Eddie schon
aufrufen, bevor alle getippten Zeichen im Layout eingefügt
wurden, so gehen unter Umständen einige Zeichen verloren.
Um dies zu verhindern, können Sie den Aufruf von Eddie mit
einem Tastaturmakro belegen. Dieses Makro muß vor dem
Aufruf des Editors einmal die Tasten „Pfeil nach links“ und
dann wieder „Pfe i l nach rechts“ enthal ten. Damit wird

Calamus gezwungen, noch nicht bearbeitete Zeichen zuerst in
den Text zu übernehmen.

@

&

I
§

10

[ m Suchen und Ersetzen mit Joker

Das Suchen und Ersetzen mit Jokerzeichen gehört zu den
Vorgängen im Editor, die im Detail oft schwieriger zu verstehen
sind. Anhand der mitgelieferten Beispieldateien können Sie
aber sehen, daß damit sehr vielseitige Textveränderungen
möglich sind. Einige Dinge sind dabei besonders zu beachten,
wenn man eigene Such- und Ersetzfunktionen realisieren will.

Mebrfacbzeicben-Joker am Sucbtext-Ende:
Der [»] -Joker arbeitet so, daß er sich ab seiner Startposition
solange ausdehnt, bis der folgende Suchtext gefunden wird.
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(Der folgende Text kann zum Beispiel auch ein [1-Joker sein.)
Stößt er dabei auf eines seiner Stop-Zeichen, bricht er die
Suche ab und der Suchtext gilt an dieser Stelle als nicht
gefunden.
Wenn der [*]-Joker am Ende des Suchtextes steht, folgt hinter
ihm gewissermaßen nur noch der „leere Text“. Und der wird
natürlich sofort gefunden, ohne daß der Joker sich überhaupt
ausdehnen müßte. Folglich bleibt er in solchen Fällen leer.

Joker innerhalb von Konlrollcodes:
Bestimmte Kontrollcodes im Suchtext werden nur dann
gefunden, wenn ihr Inhalt exakt paßt. Sollen d^egen
Kontrollcodes einer bestimmten Art mit beliebigem Inhalt
gefunden werden (z.B. beliebige Stile), so sollte man den
□-Joker dafür benutzen und eine entsprechende Gültigkeit

einstellen.

Da innerhalb von Fußnoten, Kommentaren oder Index-
Einträgen ebenfalls wieder mit Jokerzeichen gesucht werden
kann, können Sie durch die Joker auch ganz gezielt Unter¬
schiede in den Inhalten der Kontrollcodes zulassen.
Überprüfen Sie ihre eingestellten Suchtexte am besten immer
ganz genau -vor allem auch die Einstellungen der Joker-
Zeichen („mehr...“).
Im Zweifelsfall können Sie die Wirkung ja auch mit einfachem
Suchen überprüfen.

CD

m

Gleiche Such-Joker:
Wenn Sie einen benannten Joker im Suchtext mehrmals
verwenden, so wird das erste Vorkommen nach der ganz
normalen Regel gefunden. Danach wird für die weiteren Joker
mit dem gleichen Namen genau der Text gesucht, auf den das
erste Jokerzeichen gepaßt hat. In diesem Fall kann auch ein
[#]-Joker am Ende des Textes sinnvoll sein.
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Im folgenden erhalten Sie in Tabellarischer Form einen
Überblick über die wichtigsten Eddie Tasten- und Maus¬
funktionen, sowie über den Eddie Zeichensatz.

jTastenbelegungen

Sbift +[Pfeil linksj
Sbiß +[Pfeil recbts]
Sbift +[Pfeil bocbj
Sbiß +[Pfeil runter]

zum Zeilenanfang
zum Zeilenende
eine Seite hochblättern
eine Seite runterblättern

g .
s

»

t
O

i
Control +[Pfeil Imksj
Control [Pfeil recbts]
Control +[Pfeil bocb]
Control +[Pfeil runter]

zum vorherigen Wortanfang
zum nächsten Wortanfang
zum vorherigen Absatzanfang
zum nächsten Absatzanfang

'■;n.

,1i|i

Control +Sbift +[Pfeil links]
Control +Sbift +[Pfeil recbts]
Clr Home oder

Control +Sbift -t- [Pfeil bocb]
Sbift +ClrHome oder
Control +Sbift +[Pfeil runter] zum Textende

zum vorherigen Wortende
zum nächsten Wortende

zum Textanfang

Atternale 4- Return/Enter zum Anfang der nächsten Zeile

Dele te

Backspace
Sbiß +Delete oder
Sbift +Backspace

nächstes Zeichen löschen
letztes Zeichen löschen

Zeile löschen
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bis zum Wortende löschen

bis zum Wortanfang löschen
bis zum Zeilenanfang löschen
bis zum Zeilenende löschen

Control +Delete

Control +Backspace
Control +Sbifl +Backspace
Control +Sbifl +Delete

Leerzeichen einfügen
Zeile umbrechen

Tabulatorzeichen einfügen

I n s e r t

Sbifl +Insert
Tab

Außerdem (sofern im Textmodul nicht bereits so eingestellt):

Absatzende einfügenReturn oder Enter

Sbifl +Return oder
Sbifl +Enter
Control +Return oder
Control +Enter

B

hartes Zeilenende einfügenC 9

i

variables Absatzende einfügen

Mauskl icksUl

Cursor setzen

Kontrollcode editieren
Block aufziehen
Block wortweise aufziehen

Block zeilenweise aufziehen
zusätzlichen Block aufziehen

Ifacb links
2facb links
Ifacb links, ballen
2facb links, ballen
3facb links, ballen
Sbifl +links, ballen

alle Blöcke abschalten
einzelnen Block abschalten
alle Lücken schließen

(gesamten Text anwählen)
einzelne Lücke schließen

(Blöcke vereinigen)

rechts

Sbifl +rechts
Control +rechts

Control +Sbifl +rechts
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a,3 Zeichensatzbelegung

Bei der Datei EDDIE.FNT handelt es sich um einen regulären
GDOS-Font, der auch in anderen Programmen benutzt werden
kann. Umgekehrt läßt sich auch jeder andere Zeichensatz als
Eddie-Font verwenden, sofern er folgende Voraussetzungen
erfüllt:

●Alle 256 Zeichen müssen definiert sein.
●Es muß sich um einen nichtproportionalen Zeichensatz mit 8x

16 Pixel großen Zeichen handeln.
Die ersten 32 Zeichen in EDDIE.FNT sind folgendermaßen belegt: @

g .
s

N u m m e r :

dez. hex. tZeichen I
o

0 S O O
SOI Trennung, Kurzdarstellung (Farbe)

Trennung ohne Strich, Kurzdarstellung (Farbe)
Trennung, LangdarsteUung
benutzte Trennung mit Strich
festes Leerzeichen
Nullblock

Trennung, Kurzdarstellung (Sw)
Trennung ohne Strich, Kurzdarstellung (Sw)
Tabulator
Absatzende

Spaltenumbruch

1

2 S02

11 3 S03
4 S04

SOS5
6 S06

7 S07
8 S08

9 S O 9
1 0 S O A
11 S O B
1 2 S O G

weiches Zeilenende
Textfluß von/nach
1/2 Geviert

13 SOD

14 SOE
1 5 S O F

*::i.
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16 SIO 1/3 Geviert
17 Sll
18 S12 1/4 Geviert

19 S13 sonstige Gevierte
20 S14

21 S15 Systemdatum
22 Sl6 Systemzeit

hartes Zeilenende
1/1 Geviert
Rahmenanker

26 SIA Trennbalken im Such-/Ersetztext
27 SIB Trennung ohne Strich, Langdarstellung
28 SIC Umbruchsperre
29 SID variables Absatzende
30 SIE Block Startmarke
31 SIE Block Endmarke

23 S17
24 S18

25 S19

■*
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