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VORREDE DES VERFASSERS. 

Die Zahl der photographischen Verfahren ist heutzutage so be
trachtlich und der Schriften tiber diese Kunst sind so viele, dass Jemand, 
d,:,r ein "vollstandiges Handbuch der Photographie" schreibt, den Plan 
wohl tiberlegen muss, nach welchem er sein Werk auszuflillen hat, wenn 
er die wesentlichsten Verfahren beschreiben und sich doch zugleich auf 
eine gewisse Anzahl von Druckbogen beschranken will. Die grosste 
Schwierigkeit liegt vor allen Dingen in einer Auswahl der Schriften, 
welche die Photographie behandeln, denn es ist fast unglaublich, wie 
viele Theorien ohne wissenschaftliche Begrundung, wie viele falsche 
und besonders falsch gedeutete Beobachtungen und praktisch unmog
liche Verfahren taglich veroffentlicht werden. Dies kommt wesentlich da
her, dass es, mit seltenen und ehrenwerthen Ausnahmen, Denen, welche 
uber Photographie schreiben, gewohnIich an zureichender Bildung fehIt 
oder dass sie nur ungentigende, allzu elementare Kenntnisse besitzen und 
obendrein jener methodischen Beobachtungsgabe entbehren, welche die 
Gelehrten haben mussen, um den Gegenstand ihrer Untersuchungen 
genau feststellen zu konnen. Daraus entstehen naturlich Schriften, die 
von Irrthtimern strotzen und doch oft inmitten dieser Irrthumer kaum 
eine einzige \Vahrheit bergen, welche man mtihsam herausfindcn muss. 

Wir wollen hiervon ein auffallendes Beispiel anfuhren, indem wir 
einige W orte tiber die Theorien in Betreff der Wirkung des Lichtes 
auf Jodsilber sagen. MOSER aus Konigsberg hatte vor mehreren Jahren 
die sehr scharfsinnige Beobachtung gemacht, dass eine Daguerreotyp
platte, welche eine gewisse Zeit in der Camera exponirt wurde, ein 
Bild von bestimmter Intensitat giebt, dass aber bei langererBelichtung 
diese Intensitat, nachdem sie ihr Maximum erreicht hat, immer mehr 
abnimmt, je langeI' die Exposition dauert: mit einem Worte, dass die 
Lichtwirkung auf Daguerreotypplatten zur Dauer del' Belichtung in 
keinem Verhaltnissesteht. MOSER hat diese Erscheinung sehr genau 
bestimmt, indem er sie nicht einer chemischen, sondern einer physika
lischen Ursache zuschrieb. Seine Theorie wird im zweiten Theile unseres 
Werkes dargelegt werden; hier wollen wir nur hervorheben, dass wir 
in seinen Auseinandersetzungen eine wahrhaft wissenschaftliche Schluss
folgerung, eine Theorie erkennen. Seit MOSER sind viele andere Theorien 
aufgestellt worden, wir werden aber sehen, wie sehr Ihnen aIle wissen
schaftliche Einsicht fehIt. Man hat zuvorderst behauptet, dass ein 
Subj odtir des Silbers entstehe, aber augenscheinlich keinen Beweis daftir 
geIiefert, weil man ein Subjodiir des Silbers in der Chemie nicht kannte; 
ja, man ist noch weiter gegangen, man hat nicht einmal versucht, nach
zuweisen, dass iiberhaupt eine chemische Wirkung vorliege. 



VI VORREDE. 

Franzosische Gelehrte haben sich dann bemliht darzuthun, dass Jod
silber durch die Wirkung des Lichtes zu metallischem Silber reduzirt 
werde. Diese Gelehrten haben wenigstens ihre Behauptung zu erweisen 
gesucht und die Sache ernstlich genommen. Aber unglaublich ist es, 
dass man die in Rede stehende Erscheinung daraus hat erklaren wollen, 
dass die einzelnen Jodsilbertheilchen vom Lichte elektrisirt wlirden und 
elektrische Polaritat annahmen! Giebt es aber oder hat es jemals einen 
Gelehrten gegeben, der die Beobachtung machte, dass eine Substanz 
elektrisch wird, wenn man sie der Sonne aussetzt? Gewiss nicht! Und 
dennoch sind viele lange Abhandlungen, ja ein ganzes Werk liber eine 
so absurde Theorie geschrieben worden! 

vVir wlirden nicht zu Ende kommen, wenn wir die Abgeschmackt
heit aller Hypothesen darthun wollten, welche liber diesen Gegenstand 
vorgebracht worden sind; aber wir beabsichtigen auch nur das Faktum 
zu konstatiren, dass es keine Wissenschaft giebt, worliber soviel Abge
schmacktheiten geschrieben werden, als liber die Photographie. 

Wenn die Photographie, gleich der Chemie, Astronomie und Mathe
matik, Leser hatte, wie sie die "Annalen von LIEBIG und WOHLER ", 
"die astronomischen Nachriehten" und "das Journal flir Mathematik" 
besitzen, so wlirden wahrscheinlich diese Abgeschmacktheiten nicht 
niedergeschrieben und VOl' allen Dingen nicht wiederholt werden. 

Der Verfasser dieses Buches hatte, wie aIle Autoren, anfangs die 
Absicht, sein vYerk recht vollstandig zu machen, und deshalb stellte er aIle 
Verfahren zusammen, die bekannt wurden. Aber die Zahl derselben 
ist so betrachtlich geworden, dass er den Plan, solche zu veroffentlichen, 
aufgeben musste, um so mehr, als er bald erkannte, dass viele, ja die 
Mehrzahl dieser V erfahren, auf Irrthiimern in den Versuchen beruhten. 
Urn hierfiir einen Beweis zu erhalten, mache man folgenden Versnch: 
Man lOse Jod im Collodium auf und flige dann eine alkoholische Losung 
von Aetzkali hinzu, aber so, dass freies Jod in der Fliissigkeit bleibt. 
Es bildet sich dadurch Jodoform und Jodkalium im Collodium. Ein 
derartiges Collodium giebt aber keine Bilder! Nun wohlan! ein engli
scher Autor hat ein weitlaufiges Verfahren mit Jodoform und Bro
moform veroffentlicht, welches von allen Journalen mitgetheilt wurde. 
Ohne Zweifel kann dem Erfinder sein Verfahren unter ganz ansser
gewohnlichen Bedingungen gelungen sein, aber nicht J eder, der das
selbe in Anwendung bringen wollte, wird damit GlUck haben! Man 
sieht aus dieserh Beispiele und aus vielen andern, welche wir hier an
flihren konnten, dass man den Verfahren, die man beschreibt, und be
sonders den Theorien, welche zur Begrlindung derselben dienen, die 
grosste Aufmerksamkeit schenk en muss. 

Del' Verfasser dieses vVerkes hat sich deshalb darauf beschrankt, 
1. nur diej enigen Verfahren genau zu beschreiben, weIche all

gemein als gut anerkannt werden und am meisten in Anwen
dung gekommen sind; 

2. nm die Prinzipien alter 1Iethoden anzugeben, welche, ob
gleich gut, doch durch bessere ersetzt worden sind. 

Er hat sein vVerk in zwei Theile getheiIt, wovon der erste rein 
praktisch, del' zweite wissenschaftlich ist. 1m ersten Theile glaubte er 
allgemeine Ansichten liber die Natur des Lichtes und die chemische 
und physikalische vVirkung dieses Agens geben zu miissen. 



VORREDE. VII 

Dann hat er einige Belehrungen itber photographische Optik und 
Chemie mitgetheilt, aber sich bemliht, nur elementare Sachen vorzutragen. 

Dagegen ist das photographische Material Gegenstand seiner vollen 
~ufme~ksamkeit geworden, weil dies Kapitel flir aHe Diejenigen, welche 
slch mIt der Photographie beschaftigen, yon grosster Wichtigkeit ist. 

Der zweite Theil der deutschen Ausgabe umfasst, etwas abweichend 
yom fran~osischen Original, zuerst das Kopirverfahren, dann die wis
senschaftlichen Untersuchungen liber l'hotographie, sowie deren Anwen
dung auf wissenschaftliche Beobachtung - ein Kapitel, welches, durch 
Reuere Forschungen betrachtlich erweitert, vorzugsweise geeignet scheint, 
das allseitigste Interesse in Anspruch zu nehmen. - Urn Alles zu
sammenzufassen: der Autor wollte ein Werk liefern, welches wissen
schaftlich und doch auch praktisch sein sollte. Er wollte den Leser 
unterweisen, indem er zugleich ihm die Mittel an die Hand gab, die 
Photographie praktisch ausliben zu konnen. 

Dr. van Monckhoven. 

VORREDE DES BEARBEITERS. 

Die vierte Auflage von MOXCKHOVEX'S "TRAITE GENERAL DE 
PHOTOGRAPHIE" ist mit solcher Sorgfalt bearbeitet, dass dies Buch 
in seiner jetzigen Gestalt als das umfassendste Handbuch der 
gesammten photographischen Kunst erscheint. Es richtet sich an 
den Anfanger wie an den routinirten Arbeiter, und diirfte in gleichem 
Maasse das Interesse des Liebhabers der Photographie, wie das von Mannern 
der 'Wissenschaft in Anspruch nehmen. AIle 8eiten del' herrlichen Wissen
schaft des Lichtes finden Berucksichtigung: die Geschichte wie die Optik, 
der Bau des Glashauses wie die Einrichtung undo Auswahl der Apparate, 
ilie Bereitung der Chemikalien und die praktischen JJetails alter photogra
phischen Ver(ahren, die theoretischen Forschungen wie die wissenschaft
lichen Anwendungen. Indem der Verfasser diejenigen photographischen 
Verfahren, welche allgemein fur die besten geIten, sammt ihren Einzeln
heiten mittheilt, giebt er zugleich ein Resume solcher, die nur histori
schen Werth haben. Dabei schliesst er Alles aus, was die Pro be der 
Erfahrung nicht bestanden hat, und hiitet sich, unbegrundete Hypothe
sen zur Erklarung von Thatsachen hinzustellen. 

Eine Flille von ausgezeichneten Illustrationen, wie sie kein ahn
liches Werk aufzuweisen hat, veranschaulicht die praktischen 
Angaben des Textes und dient sowol zur belehrenden UnterhaItung 
als zur nachdrucklichsten Erleichterung des Verstandnisses. . 

Wir sagten eben mit Absicht: praktische Angaben, denn 
l\!ONCKHOVEN schreibt fur die Praxis; seine lViittheilungen sind auf prak
tische Verwerthung berechnet. Wer sich die Mlihe giebt, in dieser Hin
sicht seine sorgfii.ltigen Ausflihrungen libel' die Einrichtunp: fles Glas
hauses mit den diirftigen An deutungen -von HARDWICH und BARRESWIL 
zu vergleichen, wird vollig unserer Ansicht sein. 



VIII VORREDE. 

Die deutsche Original- Ausgabe dieses epochemachenden Werkes 
kann gleichsam als eine neue verbesserte Auflage des franzo
sischen Textes gelten. Denn nicht nur hatte Herr DR. VAN MONCK
HOVEN die Freundlichkeit, das ganze Werk einer sorgfaltigen Durchsicht 
und Umarbeitung zu unterwerfen, sondern auch der Bearbeiter hat Alles 
aufgeboten, unter BerUcksichtigung der neuern Gesammtfortschritte, aus 
der Fulle eigener chemischer und photographischer Erfahrungen zeit
gemasse Erganzungen und hier und da fUr deutsche Verhaltnisse nothige 
Abanderungen anzubringen. 

Er wurde in diesem Bestreben von dem um die deutsche photogra
phische Literatur hochverdienten Verleger dieses Buches auf das N ach
drUcklichste unterstiitzt. - Aus dem Zusammenwirken dieser Krafte 
ist ein Werk hervorgegangen, welches wir getrost als ein Spiegelbild 
der heutigen Photographie hinstellen und als die bUndigste Wiederg-abe 
des gesammten photographischen lVlaterials bezeichnen dUrfen. 

Moge hiermit dies " Vollstandige Handbuch der Photographie" Allen 
recht warm empfohlen sein: dem geUbten Praktiker wie dem Anfanger, 
dem Liebhaber und dem gelehrten Forscher. Es wird einem Jeden in 
seiner Art ausreichende Belehrung spenden und sich Uberall als siche
rer Rathgeber und bewahrter FUhrer erweisen. 

Schliesslich bedarf es noch einiger Bemerkungen Uber die Einrich
tung des Textes. Es war namlich ursprUn.glich die Absicht, aIle Zusatze 
des Bearbeiters in Form von Anmerkungen unter dem Text herlaufen 
zu lassen. Spater wUnschte aber der Herr Verleger aus technischen GrUn
den dieselben dem Texte einverleibt zu sehen. Dies ist denn auch von 
Seite 69 an geschehen und zwar in der Weise, dass aIle Mittheilungen, 
welche vom Unterzeichneten herrUhren, mit einem Sternchen bezeichnet 
sind. Wo aber der Titel eines Abschnittes selbst ein Sternchen tragt, ist 
der ganze Abschnitt Zugabe des Bearbeiters. Auch die l\fittheilung Uber 
HOCKI:\'S Verfahren mit Jodoform S. 223 rUhrt von Unterzeichnetem her. 
Er ist namlich der Ansicht, dass langjahrige Erfahrungen nicht durch einen 
vereinzelten Versuch in Frage gestellt werden soUten. Bei den Ein
wendungen des Herrn DR. v AN MONCKHOVEN vermisst man die Angabe, 
ob jodirtes oder unjodirtes, Aether- oder Alkohol-Collodium gemeint ist. 
Auch sind die Mengenverhaltnisse von Jod und Aetzkali nicht bestimmt; 
es fehlen endlich aIle Andeutungen darUber, ob das Collodium direkt 
verwendet wurde oder zur vollen Reife gelangte. Die Praktiker werden 
es uns jedenfalls Dank wissen, dass wir ihnen HOCKIN'S Verfahren voU
standig mitgetheilt haben, da sie hierdurch sich in den Stand gesetzt 
sehen, Uber den praktischen Werth desselben selbst zu entscheiden. 

Die Verzogerung im Erscheinen des Werkes wurde durch (lie 
Ueb~rsied'elung des Bearbeiters nach DUsseldorf veranlasst. 

DUSSELDORF, 20. Oktober 1863. 
K. de Roth. 
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GESCHICHTLICHES. 

Obwol wir von Beobachtungen der Alten fiber die chemische Wirkung 
des Lichtes nur wenig wissen, diirfte es doch ausser Zweifel sein, dass die 
Egypter, welc.he naturwissenschaftliche Kenntnisse besassen, ebenfalls die 
Wirkung des Lichtes auf gewisse Korper, z. B. auf Pflanzen, erforscht haben, 
wenn auch die Geschichtschreiber uns keine einzige derartige Angabe zu iiber
lierem yermogen 1). 

Die Griechen haben zuerst die seltsame Erscheinung beobachtet, dass 
der Opal und Amethyst ihren Glanz verlieren, wenn sie langere Zeit in der 

Sonne liegen bleiben. 
Endlich wissen wir noch, dass VITRUVIUS, ein beriihmter romischer Bau

kiinstler 2), Sorge trug, Gemalde in Raumen, die nach Norden lagen, unter

zubringen, urn den Wirkungen der Sonne Italiens, welche die Frische der 
Farben beeintrachtigte, vorzubeugen. 

Viele Jahrhunderte verstrichen, ohne dass man irgend eine neue che
mische Erscheinung, welche vom Lichte veranlasst war, wahrgenommen 

hatte: die ersten Beobachtungen dieser Art finden sich in del' Neuzeit. Wir 

1) Was die Geschichtschreiber versaumt, hat die Analyse nachgeholt. Nach 
den Untersuchungen Herapath's haben die. Egypter sogar die EigenthiimIichkeit 
des salpetersauren Silberoxyds: sich am Lichte zu schwarzen, zur Hervorbringung 
einer unzerstorbaren Schrift benutzt. Wenigstens hat Herapath in der Leinwand, 
welche die Mumien umhiillte, jedesmal Silber gefunden, wenn sie mit Hieroglyphen 
bedeckt war. DE R. 

2) MARCCS VITRUVIUS POLLIO, aus Verona, war der Baumeister des Kaisers Augu
stus (30 v. bis 14 n. Chr.). Sein Werk, "De architectura" (liber die Baukunst), ist 
uns theilweise erhaIten; DE R. 

1* 
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verdanken den Alchemisten die Entdeckung der Veranderung. welche die 
weisse Farbe des Chlorsilhers im Sonnenlichte erleidet; nach ARAGO v.iirde 

es FABRICIUS sein, der zuerst, 1566. diese Erscheinung beobachtete 3). 
PETIT machte die interessante Beobachtung, dass essigsaures Kali und 

Chlol1lmmonium leichter im Lichte als in der Dunkelheit krystallisireD. 

SCHEELE entdeckte im Jahre 1777, dass weisses Chlorsilber empfindlicher 

ist gegen blaue und violette, als gegen weniger brechbare StrahleD 4). 
Ais SENNEBIER SCHEELE'S Versuch wiederholte, liberzeugte er sich, dass

im Violetten das Chlorsilber sich in fiinfzehn Sekunden ehensoviel schwarze. 

als im Rothen in zwanzig Minuten. 

1798 fiihrte RUMFORD, in seiner Arbeit tiber die Eigenschaften des Lich
tes, eine gr6sse Anzahl von Versuchen auf, welche beweisen sollten, dass 

die Wirkung des Lichtes auf metallische Losungen auch durch eine lange 

andauernde Warme hervorgerufen wiirde. Vier Jahre spater widerlegte ein 

englischer Gelehrter, ROBERT HARRUP, die Folgerungen RUMFORD'S, indern 
er nachwies, dass mehrere QlIecksilbersalze wol durch Licht, aber nicht 

durch Warme reducirt werden. Heutzutage sind eine l\Ienge Korper bekannt. 

die gegen Licht empfindlich sind, aber von Warme nicht in derselben Weise 

beeinflusst werden. 

Eine der scbOnsten Entdeckungen ilber die chemische Wirkllng des Lich

tes wurde 1801 £lurch RITTER verkiindet. Dieser Gelehrte beobachtete, :lllS

serhalb des Spectrums, unsichtbare Strahlen, welche rascb das Chlorsilber 
schwarzen. Diese Entdeckung wurde der Ausgangspunkt einer .3-1enge YOU 

Untersuchungen liber die chemische und warmegebende Kraft der LichtstrahleD. 

Von diesem Zeitpunkt datirt eine neue Wissenschaft, welche in der letzten 

Zeit grosseren Umfang gewonnen hat; \Vir meinen die Photochemie, d. h. 

die Wissenschaft, welche das Studium aller vom Lichte veranlassten cbemi

schen Erscheinungen zur Aufgabe hat. 

Spater lehrte WOLLASTON die Einwirkung des Lichtes auf Guajakharz 

kennen; DAVY dagegen zeigte, dass feuchtes flohfarbenes Bleisuperoxyd 5) im 

rothen Strahle des Spectrums roth und im violetten schwarz \Vird. 

3) FABRICIUS beschreibt in seinem Buche "de rebus metallicis" ein Silbererz. 
HOl"llsilber genannt, weil es die Farbe und Durchsichtigkeit des Horns hat. Es 
ist ge'schmeidig, lli.sst sich mit dem Messer schneiden und geht am Lichte vom 
Gelblichgrauen in's Violette und Schwarze iiber. Das Hornsilber (Kerat), ein natiir-
lich vorkommendes Chlorsilber, ist eine mineralogische Seltenheit. DE R. 

4) SCHEELE, geb. am 9. Dec. 1742 zu Stralsund, war ein's jener wunderbaren 
Genies, welche bei jedem Schritte neue Entdeckungen machen. In seiner beriihm
ten Abhandlung "iiber Luft und Feuer" wird die oben angefiihrte Beobachtung 
mitgetheilt. Scheele t 1786, erst 44 Jahre alt, in Koeping. 

5) PB02, franz. "oxide puce de plomb" oder "bi-oxide de plomb i '. DE R. 
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Urn dieselhe Zeit studirten verschiedene Gelehrte den Einfluss des Lichtes 

auf die Pflanzen und entdeekten jen~ interessanten Erscheinungen, welche 

man gegenwartig in allen Handbuchern der Pflanzenkunde verzeichnet findet. 

Unter dem Einflusse des Sonnenlichtes zersetzen die grunen Theile der Pflan

zen die Kohlensaure der Luft, indem sie den KohlenstofI aufnehmen und den 

SauerstofI von sich gehen. Doeh streiten die Botaniker liber die Farbe, welche 

dabei am kraftigsten wirkt; nach einigen sind es die gelben, nach andern die 

violetten Strahlen. Vielleicht wird hier die Beobachtung dureh eine Erscheinung 

erschwert, welche STOKES in den letzten Jahren entdeekt hat: dureh die 

veranderte Brechbarkeit des Liehtes unter dem Einflusse gewisser Losungen 6). 

1802 verofIentlichte del' berilhml.e "\YEDGWOOD eine hemerkenswerthe Arbeit 

liber die Wiedergabe von Bildern dureh das Licht. Hier folgen eillige Zeilen 
dieser interessanten Denkschrift: 

"Wenn man ein Papier mit einer Losung von salpetersaurem Silberoxyd 

befeuchtet, zeigt sich in der Dunkelheit keinc Veranrlerung, aber am Lichte 

des Tages wechselt das Papier rasch an Farbe und wird naeh langerer Ein

wirkung schwarz. Die Schnelligkeit del' Einwirkung kommt der Intensitat 

des Lichtes gleich, so dass man in del' Sonne nul' zwei oder drei Minuten 

braucht, wahrend im zerstreuten Lichte mehrere Stunden erforderlich sind. 
Das Licht, welches durch ein rothes Glas kommt, hat eine unendlich gerin

gere Wirkung als dasjenige, welches durch ein blaues odeI' violettes Glas 

gegangen ist." 

Von diesem Prinzipe ausgehend, kopirte WEDGWOOD in del' Sonne das 

ProJiI einer Person, deren Schatten auf sein empfindliches Papier fie!' Es gelang 

ihm aber nicht, die Gegenstande in der Dunkelkammer zu kopiren, wahrend 

DAVY so weit kam, die vergrosserten Bilder des Sonnenmikroskops zu fixiren. 

Da;; unbelichtete Silbernitrat wurde <lurch Wasehen mit Wasser entfernt. -

Doktor YOUNG CUgte im Jahre lS04 eine schOne Erganzung zu RITTER'S 

Entdeckung. Er fand, dass iiber die violett en Strahlen hinaus chemisches 

Ucht vorhanden sei, wovon er sich dureh das empfindliehe Papier yon WEDG

WOOD liberzeugte. In den letzten Jahren sind aile tliese Beobachtungen 
sehr erweitert worden. 

6) Diese 4enderung in der Brechbarkeit der einfachen Farben bezeichnete Stokes 
mit dem Namen "Fluorescenz", weil das Fluorcalcium sie in besonders hohem Grade 
zeigt. 'Ver einige Stiicke von der wohlzerkleinerten Rinde der Rosskastanie in 
'Vasser bringt und durch ein Brennglas das Sonnenlicht auf die Oberfiache lIes 
'Vassers fallen laBst, sieht in der sonst farblosen Fliissigkeit einen Lichtkegel vom 
herrlichsten Himmelblau erscheinen. Die Aeskulinlosung "fluorescirt". Niiheres 
bei "Pisko, Fluorescenz des Lichtes". Ueber die photo Verwendbarkeit dieser Er
scheinung siehe: "Agenda des prakt. Photographen von K. DE ROTH und OTTO SPAMER". 

1863. DE R. 
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G.w - LussAc m;l.d THENARD machten die wichtige Entdeckung von del' 

Wir-kung des Liehtes auf ein Gemisch von Wasserstoff U11d Chlor. Man weiss, 

dass ein solches in del' Sonne detonirt, wahrend in del' Dunkelheit keine 

Verbindung eintritt. Doeh zeigte DRAPER, dass wenn man Chlor alIein in 

die Sonne bringt und dann im Dunkeln mit Wassel'sloff mischt, die Bildung 

von Chlorwasserstoffsaure eben falls VOl' sich gellen kann 7). 

BERARD machte, 1812, die interessante Beobachtung, £lass die grosste 

chemische Wirkung des Spectrums im aussersten Violet liege und allmalig 

gegen das Rothe hin abnehme. Er concentrirte, vermittelst zweier Linsen, 

(lie beiden Theile des Spectrums, weiche sich yom Violetten zum Griinen und 

vom Griinen zum Rothen hin erstr·ecken. Diesel' letztere Theil. obgieich er 

im Brennpunkt einen ausserordell.tIich glanzenden Punkt bildete, fiihrte in 

zwei Stundell. keine sichtbare Veranderung auf dem Chlorsilberpapier herbei. 

wahrend del' andere Theil £las Papier in weniger ais zehn Minuten schwarzle. 

NIEPCE aus ChaIons war del' Erste, dem es gelang, die fliichtigen Bilder, 

welche das Licht im Brennpunkt del' Dunkelkammer entwirft, zu fixiren 8). 

NIEPCE bereitete seine empfindliche Schicht mit Hiilfe von Judenpech, 

welches, in Lavendelol gelost, mit einem Pinsel auf eine versilbertll Kupfer

platte gebracht wurde. Diese exponirte er dann, acht Stunden lang, im 

Brennpunkt seiner Dunkelkammer und rief das Bild mit einem aus SteinOi 

und LavendeOi gemischten Losungsmittel hervor, welches die Firnissschicht 

iiberall wegnahm, wo £las Licht nicht eingewirkt hatte. Die Platte wurde 
dann gewasehen und getrocknet. Wenn man sie bei reflektirtem Lichte be

trachtete, gab eine weisse Schicht von Judenpech die Lichter des Modells 

wieder, wahrend die vom Losungsmittel weggenommenen Theile, den Schwar

zen entsprechend, die Schatten darstellten. 

Da del' Kontrast zwischen den Weissen und Schwarzen wenig hervorlrat, sanll 

NIEPCE darauf, sie zu verstarken, und verwendete in diesel' Absicht Schwefel

Ieber und Jod. Nul' scheint es, dass er die ausserordentliche Empfindlichkeit 

des Jodsilbers, worauf die jetzige Photographie beruht, nicht entdeckt habe. 

NIEPCE und DAGUERRE 9) vereinten sich 1829, in del' Absicht, ilue 

7) Diese Vereinigung geht auch im zerstreuten Lichte, doch nur langsam, vor 
sich. DE R. 

8) 1m Original steht NnlpcE, eine Schreibweise, die von der Familie NIEPCE, 
wenigstens im Druck, niemals gebraucht wurde. NIEPCE DE ST. VICTOR schreibt 
sainen Namen in allen seinen "\Verken ohne Accent. JOSEPH NIEPCE wurde am 
7. Marz 1765 in Ch~lons-sur-Saone geboren, er starb voll Verzweiflung am Erfolge 
seiner Bestrebungen, am 5. Juli 1833. DE R. 

9) DAGUERRE, geb. am 18. Nov. 1787, erfand das Diorama und legte den Schluss
stein zurEntdeckung der Lichtbildnerei. Geehrt und belohnt starb er auf seinemLand-
sitze bei Paris, am 10. Juli 1851. DE R. 
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Untersuchungen uher das Licht gemeinschaftlich fortzusetzen, und 1h39 wurde 

die bewundernswerthe Entdeckung: BUder auf Silberplatten herzustellen, der 

(~elehrten - nnd Kiinstle;welt iibergeben. 

1m Jahre der Verotrentlichung von DAGUERRE\; Verfahren (Jannar 1839) 
legte Fox TALBOT der liOn. Ges. in London eine Beschreibung seines erst en 

Yerfahrens auf Chlorsilberpapier VOl', welches er 1840 vervollkomnmete, - in

dem er werst sein Papiel< mit Silbernitrat, dann mit Jodkalium und endlich"mit 

Gallosilbernitrat flberzog, d. h. mit einer wasserigen Losung von Silbernitrat. 

tlem Gallussaure nnd Essigsaure zugesetzt waren. Er exponirte lIann, ent

\\ickelte £las latente Bild in der vorgenannten Losung und fixitte endlich mit 

Bl·omkalium. Nachdem er so ein negatives Bild (Fig. 1) erhalten, d. h. 

ein solches, auf dem die weiss en Theile des Gegenstandes schwarz wiederge

geben waren, machle er davon positive Abdrucke (Fig. 2) auf Chlorsilber

papier. - Dies Verfahren erfuhr nach und nach dnrch verschiedene aus

gezeiclmete Operateure bedeutende Verbesserungen . 

.fig. 1. ll'gatiurs £ilb. .fi~l. 2. l.Jorltiucs £ilb . 

Urn dieselbe Zeit wurden mit der Daguerreotypie gliicldiche Umgestaltungen 

vorgenommen. So entdeckte FIZEAU die wunderbare Wirknng, welche nnter

schwefligsaures Natron und Gold auf das fixirte Bild ausuben, nnd CLAUDET y 

im Jahre 1841, den nicht weniger wnnderbaren Einfluss der beschleunigenden 

Substanzen, mit deren Hlilfe die Aufnahmezeit auf wenige Seknnden reducirt 

'Hlrde. 
1m Jahre 1847 gelang es NIEPCE DE ST,-VICTOR, dem Neffen des NIEPCE 

von Chalons, Glas mit. einer Schicht von Eiweiss zu llberziehen und auf diesc 

Weise Bilder zu erlangen, die unvergleichlich viel schOner waren als die-
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auf Papier erhaltenen. Dies Verfahren, von BAYARD, HUMBERT DE MOLARD, 

CONSTANT, VIGIER, l\IARTENS und verschiedenen andt'ren Liebhabern ,'er

yollkommnet, lieferte Bilder von wirklich staunenswerther Kraft und SchOnheit. 

Endlich bezeichnete LEGRAY im Jahre 1851 das' Collodium als geeignet, 

sehr rasche Bilder zu geben, und im selben Jahre veroffentlichten FRY und 

ARCHER eine yollstandige Methode auf Grundlage des Collodiums. 

Die Collodiummethode, wie sie von ARCHER beschrieben wurde, war fast 

ganz dieselbe, welche wir noch heute ausii1en. Kaum eine bedllutende Aen

derung ist darin gemacht worden, mit Ausnahme der Verwendung des Eisen

vitriols statt der Pyrogallussaure zur Entwickelung des Bildes. 

Yielfache Versuche, auf troekenen Platten zu arbeiten, haben endlich 

sichere Resultate gegeben. Die gangbarsten Methoden SiRd von TAUPENOT 

in Frankreich und von Major RUSSELL in England entdeckt worden 10). 
Die Frage liber das Abziehen positiyer Bilder ist ebenfalls Gegenstand 

ernster Studien gewesen. Ohne ron den Arbeiten der Herren DAVANNE 

und GIRARD zu reden, yon denen wir in dem, jenem Theile der Photo

graphie gewidmeten Kapitel einen Auszug geben werden, fiihren wir nul' die 

yon GARNIER und SALMON, POITEVIN, F ARGIER und POUNCY hier an, welche 

Kohle statt der Silbersalze verwenden. Man sieht leicht ein, dass diese Sub

stitution unzerstorbare BUder liefern muss. Leider sind jedoch die.Resultate, 

welche man bis jetzt erhalten hat, weit daron entfernt, YOIIkommen zu sein. 

Dies ist in Kiirze die Geschichte der Photographie. Doch wollen wiI' nocll 
einige Seiten hinzufiigen, urn rasch die Entdeckungen zu erwahnen, welche, 

wenn sie sich auch nieht unmittelbar auf diese Kunst beziehen, wie sie von 

den meisten gewerbsmassigen Photographen ausgeiibt wird, dennoch lebhaft 

die Gelehrten und Liebhaber interessiren. 

Reden wir zuerst yon del' Heliographie. Die Zukunft del' Photographie 

beruht darauf, dass man das langwierige Abziehen und den hohen Preis der 

Bilder vermeidet. Das war die Ansicht des Publikums beim Auftretell der 

Daguerreotypie, 01 man auch yersuchen wiirde, wenn dies Verfahren einmal 

yollstandig bekannt ware, sich desselben zum typographischen Abdruek zu 

hedienen. 

Zwei Jahre nach der Entdeckung yon NIEPCE und DAGUERRF. hatte FIZEAU 

die gltickliche Idee, das Daguerre'sche, BUd vermittelst der Galvanoplastik mit 

einer Kupferschicht zu liberziehen. Er erhielt so eine Platte, welche zum 

Abdruck geeignet war und in groben Umrissen das Original wiedergab. 

10) Siehe "Major R-CSSELL'S Tanninverfahren. Ausfiihrliche Anleitung, mit gerin
gen Kosten sehr empfindliche trockene Platten und transparente Photographien von 
wundervoller Tonabstufung zu erzielen. Bearbeitet von K. DE ROTH. Leipzig bei 
Otto Spamer. 10 Silbergr." 
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Dies Verfahren wurde von FIZEAU selhst verhessert. Ein Gemisch 'iOn 

Salpetersaure, die mit salpetriger Saure und ChlorwasserstolIsaure gesattigt 
war, grilI, auf die Daguerre'sche Platte gegossen, die Schwarz en an, indem 

sieh ein violettes Subcllioriir bildete. Ammoniak wird 'zur Wegnahme diese& 

Chloriirs verwendet, um eine neue Einwirkung der Sauren zu ermogliehen. 
Wenn man so mehrere Male bin tel' einander verfflhrt, gewinnt das Bild mehr 
Tiefe und wird zum Abdruck geeigneter. 

Herr BEUVIERE besehrieb 1850 ein heliographisches Verfahren, welehe;; 
sich auf eine sehr seltsame Eigensehaft des Jod - und Bromsilbers griindet. 
Wenn man namlieh, statt die Daguerre'sehe Platte zur Fixirung des BiIdes 
mit unterschwefligsaurer Natronlosung zu wasehen, sie in einem Bade von 
schwefelsaurem Kupfer mit einer galvanisehen Batterie in Verbindung setzt, 
bedecken sich nur die yom Licht veranderten Theile mit Kupfer. Naehdem 
man das Kupfer oxydirt und die Platte amalgamirt hat, unterwirft man sie 
der Wirkung einer Saure, welehe das Kupfer lost, ohne das Silberamalgam 

anzugreifen. 

Das sind die urspriinglichen heliographisehen Verfahren. Abel' sehr un
\'ollkommen, ,vie sie sind, eignen sie sieh nieht dazu, auf industriellem Ge

hiete mit Vortheil verwendet zu werden. 

NIEPCE DE ST.-VICTOR verbesserte und verbessert noeh immer die Methode 
seines Oheims. Schon hat diesel' unermiidliehe Experimentator wundervolle 
Platten erzielt und Alles lasst hotren, dass ein vollstandiger Erfolg seine in

t eressanten Arbeiten kronen werde. 

In den letzteren Jahren haben sich die heliographischen Verfahren verviel
facht, und dieses KapiteI wiirde sich in die Lange ziehen, wenn wir nns dabei 
aufhalten wollten; wir fiihren bIos die Namen von TALBOT, POITEVIN, ASSER 
und OSBOR~E an, welche in diesem Zweige der Wissenschaft giiiekliche 

Neuerungen veranlasst haben, nnd verweisen den Leser, welcher begierig ist, 
sie kennen zu Iernen, auf ein Kapitel dieses Werkes, welches besonders von 

ller Heliographie handelt. 

Die Untersuchungen wurden abel' nicht allein darauf geriehtet, die pho
tographisehen Bilder in Platten umzugestaIten, welche zum Ab'druck geeignet 

sind, sondern man wagte es aueh, einen noeh viel schwierigern Gegenstand 
in AngriII zu nebmen, namIich in del' Dunkelkammer die Gegenstande mit 

ihren natflrlieben Farben wiederzugeben. 

Del' Sohn des beruhmten Astronomen "on S lou g h war del' Erste, wei
chel' Versuche in diesem Sinne anstellte. Sir JOH~ HERSCHEL bemerkte 

im Februar 1840, dass ein mit Chlorsilber bereitetes und im SonnenIichte 
gesehwarztes Papier unter dem Einflusse der Strahlen des Spectrums im 

:lIonckhoven, Handh. d. Photograph;.. 2 
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Rothen, Grunen und Blauen analoge Farben annahm. Diese Erfahrungen 
fanden jedoch keinen Anklang, da die ganze Welt von der Unmoglichkeit 
-einer Losung des Problems uberzeugt war und die durch HERSOHEL beob
achtete Thatsache fUr etwas bloss Zufiilliges hielt. BlOT; den der Tod neuUch 

der Wissenschaft geraubt hat, war leider einer von jenen Gelehrten. welche 
diese Moglichkeit mit besonderem Nachdruck leugneten. 

Es war also ein denkwurdiger Tag fiir die Zukunft der Photographie, als 

-ein junger Physiker verkundete, dass es ihm gelungen sei, das Solarspectrum 
mit allen seinen Farben wiederzugeben. 

EDMUND BEOQUEREL (siehe "Annates de chimie et de physique 3" serie)" 
- 1847 und 1848 - bereitet seine empfindliche Schicht, indem er eine 
polirte Silberplatte in die Losung eines Metallchlorids oder in Chlorwasser 
taucht; es bildet sich eine violette Schicht von Subchlorid, welche unter dem 
Einflusse farbiger Glaser oder des Spectrums den empfangenen Eindruck an
nimmt und so lange festhalt, als man eine nachfolgende Lichteinwirkung 
vermeidet. 

NXEPOE DE ST. - VICTOR hat viele Versuche gemacht, sowol urn die Me
thode BEOQUEREL'S zu vervollkommnen, als auch um diese Farben in dauernder 
Weise zu fixiren. Dieser letzte Punkt harrt aber noch der Losung ll). 

Die Heliochromie oder, wenn man will, die "\Viedergabe der Farben ist ge
funden. Das Fixiren scheint grosse Schwierigkeiten zu haben, aber nichts 
beweist, dass es unmoglich ist. Wenn wir jelzt von den eigentIich photo
graphischen Verfahrungsarten zur Betrachtung der Anwendung der Photographie 
iibergehen, bemerken wir in erster Reihe die Umgestaltung der meteorolo

gischen Observatorien. Die Gelehrten wissen, dass schon seit vielen Jahren 
mechanische Verfahren an die Stelle der direkten Beobachtung des Thermo
meters, Barometers, der magnetischen Apparate u. s. w. getreten sind. 

Die Photographie hat aber diese mechanischen Verfahren ebenfalls ersetzt. 
Man begreift, wie leicht es ist, auf einem leicht empfindlichen Papiere den 

Eindruck der oscillatorischen Bewegung des Quecksilbers in einer Glasrohre 
aufzufangen. Solche Apparate sind auf allen Observatorien angebracht. Wir 

werden mit Genauigkeit die besten dieser Apparate beschreiben, indem wir 
bedauern, sie nicht allgemein verwendet zu sehen. 

Auch die Naturwissenschaften baben von der Photographie ihre grosse 
Genauigkeit entlehnt: aIle ,yissenschaftlichen Expeditionen werden von nun 

11) NrEPcE hat in seinem {iinften Memoire iiber Heliochromie vor Kurzem der Aka
d,emie der Wissenschaften mitgetheilt, dass es ihm gelungen sei, die Farben drei 
oder vier Tags im Monat Juli in vollem Lichte unverandert zu erhalten durch An-
wendung eines Benzoefirnisses. DB R. 
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an von einem Photographen begleitet werden. Die bemerkenswerthen Ver

offentlichungen tIber die Erdumsegelung del' osterreicbischen Fregatte "Novara" 
sowie die Reisen (ler Gebriider SCHLAGINTWEIT heweisen in del' That, von 

welchem Nulzen die Photographie fflf Archaologie, Ethnographie u. ii. w. sein 
Kanno Die Mikroskopie verdankt dieser Kunst ehenfalls zahlreiche uml un
vergleichliche Bilder 12). 

Auch sind noch viele andere Anwendungen der Photographie, hesondel's 
mit Bezug auf Astronomie, gemacht worden, wovon der zweite Theil dieses 
Werkes eine genaue Beschreihung enthalt. 

In BetrefI del' chemischen Wirkung des Lichtes ist in den letzteren Jahre» 

ein interessanter Aufsatz von BUNSEN und ROSCOE verofIentlicht IViorden. 
Diese Gelehrten hedienten sich als ~essungsmittel eines Gemisches von Chlor 
nnd WasserstofI. Sie sind zu sehr genauen Resultaten tiber die Intensital 
des Lichtes in den verschiedenen Jahreszeiten gelangt. In unsel'll Klimaten 
ist diese lntensitiit im Sommer eine gross ere als im Winter. 

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass die Menge del' gebildeten 
Chlorwasserstoffsiiure der Dauer der Lichtwirkung gIeichkommt. 

Interessante Denkschriften sind von NIEPCE DE ST.-VICTOR und BECQUEREL 
tiber Aufspeicherung des Lichtes gemacht worden. 

[Wie die Priester alter und neuer Zeit ihren Gott in Dunst lllld Rauch Zll 

hiillen pflegen, so umgeben die Gelehrten nicht selten ihre Theorien mit einem 

~imbus hochtrabender W orte und einer Ful!e von Einzelbeobachtungen. S() 
wird der Popanz geschutzt, weil Niemand wagt, den Dunst hinwegzublasen nnd 

den Plunder einseitiger Beobachtungen auszukehren, bis endlich echte Forscher 
mit del' ~aivitat des Genies, olme es zu wissen und zu wollen, den Nebel 
verscheuchen. 

In diesem FaIle befindet sich NIEPCE der Wellentheorie gegenllber. Da& 
Licht, welches man fruher fUr materiel! hielt, ist nach dieser TheOl'ie das 
Resultat von Aetherschwingungen. Diesel' LichUither solI ein feines, elasti
sches lUedium sein, welches den ganzen Weltraum erfiillt und a II e K 0 r per 

durchdringt. - "So lehren vom Katheder: Herr PUFENDORF und FEDER." 
Da kommt nun NIEPCE nnd sperrt die Alles durchdl'ingenden Aetherwellen 

ganz harmlos in eine Kapsel ein. Und siehe! sie bleiben darin und zeigen 

12) In Deutschland ist neuerdings eine interessante Schrift von H. GERLACH, 

Professor der Anatomie und Physiologie in Erlangen, erschienen, worin der beriihmte 
Verfasser an jedenMikroskopiker die Anforderung stellt, dass e1' mit del' photo
gl'aphischen Technik vertraut sei, eine Anfo1'derung, welehe in Deutschland, wo man 
nul' alIzugel'n auf der breitgetretenen Bahn des Sehlendrians einherwandelt, schwel'
lieh so bald in El'fiillung gehen diirfte. Siehe "G's. Photographic als Hiilfsmittel 
mikrosk. Forsehung. Leipzig 1863." DB R. 

2* 
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noeh naeh W oehen und l\Ionaten ihre Gegenwart, indem sie empfindliehes 

Papier sehwarzen. Die Aetherschwingungen geberden sieh also, als wenn sie 

materieller Natur waren. DE R.] 

Wir 'werden von diesen Entdeekungen nur beilaufig reden, da sie keine 

direkte Beziehung zum Gegenstande dieses Buehes haben, und wollen hier 

das Gesehiehtliehe del' Photographie besehliessen. 

Wir konnten noeh viel hinzufiigen, abel' das hiesse iiber die Grenzen hiuaus

gehen, welehe wir uns gesetzt haben; wir diirfen jedoeh behaupten, dass wir 

glauben, keine einzige Entdeekung von einiger Wichligkeit iibergangen zu haben. 

Wit· behalten uns iibrigens YOI' , diese gesehiehtliehen Angaben, mit Riicksicht 

auf Fortsehritte von geringerer Bedeutung, im weitern Verlaufe dieses Werkes 

fortzusetzen. 



EINFUHRUNG 

IN DAS STUDIUM: DER PHOTOGRAPHIE. 

§. 1. Ueber die Natur des Liehtes. 

Wenn wir die Hand einer Warmequelle nahern, empfinden wir eill eigen

thiimliches G efiihl, welches wir Warme nennen; wenn unser Ohr eine Wahr

nehmung macht, sagen wir, dass sie von einem Tone odeI' Gerau~che her
yorgerufen werde; eben so unterscheiden wir die Farhe und die Umrisse eines 

Gegenstandes, wei! diesel' Gegenstand uns Licht zusendet; denn in der Dunkelheit 

wiirde das Dasein dieses Gegenstandes uns nicht offenbar geworden sein. Am 

Tage unterscheiden wir leicht aIle Gegenstiinde, welche del' Zufall odeI' unsere 

WilIkiihr uns Yorfilhrt, wei! sie aile uns Licht zusenden; abel' in del' Nacht ver

scbwinden dieselben Korper. Daraus geht deutIich hervor, dass sie nicht selbst 

leuchten, sondern illr Licbt einer QueUe entnehmen, die eben, wie Jeder weiss, 

die Sonne ist. 

In der That fangen wir einige Stunden vor dem Aufgange dieses Gestirns 

an, die Gegenstande undeutlicb zu unterscheiden, und je mehr wir uns del' 

Stunde des Aufgangs nabern, um so deutlicher unterscheiden wir Alles, was 

llllS umgiebt; endlich, wenn die glanzende Scheibe an unserm Horizonte er

scheint, erfiiUt das Licht mit volIem Glanze aUe Theile des Raumes, in dem 

wir uns hefinden. Man begreift also, dass zwischen del' Sonne und uns noth

wendiger Weise eine gewisse Art von Verkehr bestehen muss, welcher durch 

llnsere Augen vel'mitlelt wird. Diese At-t des Verkehrs wird durch das Licht 

bewerkstelligt. 

Abel' wei!, lI'ie wir eben gesagt haben, auf del' Oherflache unsers Erd

balls die Gegenstande aufhoren, sichtbar zu sein, wenn die Sonne unter dem 

Horizonte verschwindet, muss das Licht, welches sie uns so vcrschieden an 
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Aussehen zeigt, verschiedener Modifikationen fahig sein. Die Sonne ist weiss, 

und dennoch erscheinen uns die Baume grim, der Himmel blau und die 

Monumente in tausend andern Farben. 1st es also nicht offenbar, dass, wenn 

das weisse Licht der Sonne nicht aIle diese Farben in sich schlosse, wir sie 

nicllt bemerken kOnnten? - Das Sludium aller Ersclleinungen, welche das 

Licht betreffen, nennt man Optik. 

Wie wir gesagt haben, erglanzt die Sonne im eigenen, die irdischen Dinge 

im erborgten Lichte. Wir wollen damit nicht sagen, dass es auf der Ober

fHiche der Erde nicht selbstIeuchtende Korper gabe; dies wiirde ein grosser 

Irrthum sein, denn die Warme giebt den materiellen Substanzen, wenn ihre 

Temperatur hinlanglich gestiegen ist, die Fahigkeit, leuchtend zu werden. 

So gUnzen die Gaslichter, welche bei Naeht die Strassen unserer grossen 

Stadte erleuchten, mit eigenem Lichte, denn sie sind am Tage wie in der 

Naeht so lange sichlbar, als man die Ursaelle, \wlehe sie hervorruft, nicht 

aufhOren Hisst. Man bemerkt jedoeh, dass ein kiinstliches Licht bei Nacht 

viel starker erscheint als am Tage, wo es abnimmt, je lebhafter die Sonne 

scheint, wie ja das Licht einer angez[mdelen Wachskerze nieht mehr gesehen 

wird, wenn man sie in die Sonnenstrahlen bringt. Wenn hingegen das 

Wachslicht mit eigenem Lichte leuchtet, milsste man es stets noch bemer

ken; dies wiirde auch in der That der Fall sein, wenn unsere Augen ein 

vollkommenes Organ waren. Aber die Sinne del' lUenschen, wie die del' 
Thiere, dienen ihren Zwecken und nicht festen und unwandelbaren Gesetzen. 

Das Auge des Menschen ist in der That so eingeriehtet, dass es nul' einen 
Theil del' Skala umfasst, welche von der Dunkelheit bis zu einem sehr leb

haften Lichte, wie das der Sonne, aufsteigt. 

Die Thiere haben Augen, welehe ihrer anatomischen Bildung nach fast 

genau so eingerichtet sind, \Vie die der Menschen, aber sie besitzen ihrer 

Natur nach ein yerschiedenes Wahrnehmungsvermogen. Die Katzen, urn ein 

allbekanntes Beispiel zu nehmen, sehen, wie wir sagen, sehr gut bei Nacht, 

\vo wir nichts zu unterscheiden vermogen, und bei Tage seh,en sie dennoch 

Alles ebenso gut wie wir, was beweist, dass die Skala ihrer optischen Wahrneh

mung eine gross ere ist als beim ~Ienschen. Uebrigens ist es eine bemer

kenswerthe Thatsache, dass diese Thiere ein Mittel haben, die Oeffnung ibrer 

Augen (die Pupille) zu verengern, urn das Eintreten einer zu grossen Licht

menge zu verhindern. Das Bild, welches sie wahrnehmen, wird dadurch urn 

so viel scharfer. Wenn wir dieses Beispiel in einem Handbuche der Photo

graphie anfilhren, so geschieht es, urn durch frappante Zusammenstellungell 

die Analogie zu zeigen, welche zwischen den Werkzeugen besteht, we1che del' 

Mensch und die Natur verwenden, urn ihre Sinne zu vervollkommnen. So 

verwendet man auch in derPhotographie ein Mittel, urn die Bilder scharfer 
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zu lnachen, und dies Mittel ist dasselbe, dessen sieh die Thiere der Naeht 
bedienen. 

Zugleich mit den Lichtstrahlen schickt die Sonne uns auch Warmestrah

len zu. Wit· "issen AIle, dass del' Sommer die Jahreszeit ist, welche aus 
del' Hingern Wirkung derSonnenstrahlen in unsern Klimaten hel'vorgeht; wir 

"issen ferner, dass, wenn wir den Riicken del' Hand den Sonnenstrahlen 
aussetzen, "ir die Warme derselben verspiiren, und dass, wenn wir an die 
Stelle del' einfachen direkten Strahlen die kondensirende Wirkung eines Brenn
glases setzen, die Empfindung diejenige einer Verbrennung sein wird. .Man 
kann auf diese Weise Pulver, Holz und selbst den Diamanten in Flammen 
setzen, "eil die Warme del' Sonnenstrahlen so sehr gesteigert wird. 

Abel' es giebt eine Eigenschaft des Liehtes, die noeh merkwiirdiger ist, 
weil sie weniger bekannt ist: wir meinen die chemische Wirkung desselben. 
Ein einziges Beispiel mag unsere Behandlung rechtfertigen. 

Wenn man eine noch JUDge Pflanze in einen Keller bringt, wird man be
merken, dass sich aile ihre Stengel im Veriauf del' Entwickelung nieht gegen 
die Oeffnungen richten, wo die Luft eindringt, wol abel' gegen diejenigen, 
,YO das Licht herkommt. Ausserdem sind die Blatter diesel' Pflanzen nieht 

griin wie die un serer Garten, sondern weiss odeI' sehwach gelblich. Abel' 
wenn man sie an das TagesIicht gebraeht hat, werdru die Blatter im Ver

lauf einiger Stunden gl'un werden; es hat abel' 
nieht das Licht, oder wenigstens nieht del' erhel

Iende Theil des Lichtes, die Farbe del' Blatter 
verandert, sondern nul' die chemischen SLrahlen. 
EinBeweis damr ist, dass, wenn man die verkiim

merten Pflanzen, statt sie dem vollen Tageslichte 
auszusetzen, in einen Kasten von dunkelblauem 
Glase bringt, die farblosen BlaUer fast eben 
so rasch, als am reillen und einfachen Tages

lichte, griin werden, wei! dies Glas den erhel
lenden Theil des Lichtes absorbirt, indem es 

die chemischen Strahlen hindurchgehen !asst. 
Auch eine andere Erscheinung ist ebenfalls 

vom Lichte abhangig: del' Schlaf del' Pflanzen. 
Viele Pflanzen aus del' Familie del' Leguminosen 
haben doppeIt zusammengesetzte Blatter, deren 
einzelne Blattchen auf dem Blattstiele befestigt 1). ___ _ 

sind (Fi~. 3). Zur Nacbtzeit neigen sich aIle ,fig. 3. £lntt tiner ~iltnp~an)l. 

diese Blattchen gegen den Boden; am !Iorgen richten sie sich wieder auf 
(D) und stehen horizontal. Urn Mittag starren sie empor, bis sie sich vereini-
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gen (B), urn am NachmiUag wieder horizontal zu werden und am Abend sich 

abermals zu senken (C). Die Sinnptlanzen, Pflanzen des Treibhallses, und 

selbst viele Pflanzen aus unseren Garten zeigen diese Erscheinung in frap

panter Weise. 
Ohne beh:lUpten zu konnen, £lass diese Erscheinung allein von del' che

mischen "'irkung des Lichtes herriihre, kann man dieselbe dennoch als ein 

Beispiel yom Eintlusse desselben auf die organisirten Karper del' Natur an

flihren, 

Wir wollen jetzt vcrsuchen, eine deutlichere Vorstellllng vom Lichte zu 

geben, nachdem wir £lurch die gegebenen Erorterungen nns dazu vorberei

tet haben. 

Das Sonnenlicht hesteht also aus yerschiedenen Strahl en , wovon die im 

eigentlichen Sinne sogenannten lenchtenden Strahlen bewirken, dass wir Alles, 

was uns umgiebt, wahrnehmen, wahrend die Wiirmestrahlen die Erde er

warm en und zwar um so mehr, je weniger schrag sie allifal1en, und endlich 

die chemischen Strahl en die Eigenscbaften haben, die entfiirbten Pflanzen

theile wieder griin zu machen. 

Man glaube ja nicht, dass diese Erklarung der Grundeigenschaften des 

Lichtes nur eine Hypothese sei, denn man kann diese verschiedenen Stra11-

len auf folgende Weise von einander trennen. Wenn man einen Sonnen

strahl durch eine Doppelschicht aus Alaun und gelbem Glase fallen lasst. 
winl derselbe seine warmenden Eigenschaften wrloren haben, wahrend cin 

Strahl, den man durch ein angerauchtes BlaUchen eines Bergkrystalls geheu 
Hisst, sich verliert. Sein Licht ist gleichsam erIoschen, aber die Warme geht 

hindllrch. Wenn endlich ein Lichtstrahl durch ein mit Silbersalzen gerarbtes 

Glas geht, wird er aIle seine chemischen Strahlen verlieren. 

§. 2. Von der ebemiscben Wirkung des Liebtes. 

Wir haben gcsehen, dass die Sonnenstrahlen wesentlich aus drei Arten 

von Strahlen bestehen: aus Lichtstrahlen, 'Varmestrahlen und aus chemischen 

Strahlen, welche die EigenthiimlichkeiL besitzen, entrarbte Pflanzen wieder 

gnin zu machen. 

Diese verschiedenen Eigenschaften kommen denselben Sonnenstrablen zu, 

und die Unterscheidung, die wir aufstellen, ist mehr cine methodische als 

wirkliche. Die ganze Photographie beruht auf del' e i n e n Eigenschaft dieser 

Strahlen, gewisse chemische Erscheinungen hervorzurufen. 

Wenn wir uns zwei Losungen: eine aus salpetersaUl'em Silberoxyd, die 

andere aus Eiweiss bereiten und beide im Dunkeln mischen, so hildet sich 

sofort eine flockige, weisse Substanz, die aus dem Albumin yom Eiweiss und 
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aus salpetersaurem Silberoxyd besteht. So lange diese Substanz sich in der 
Dunkelheit befindet, bebalt sie ihre weisse Farbe, aber wenn man sie den 

Sonnenstrahlen aussetzt, andert sie sich rasch, indem sie anfangs eine vio

lette, £lann eine schwarze Farbung annimmt. 

Hier haben wir ein Beispiel del' chemischen Wirkung des Lichtes J denn 
wenn man die chemische Wirkung hemmt, indem man ein gelbes Glas zwi

schen die Sonnenstrahlen und das Gefliss mit dem Silberalbuminat bringt, 
bleibt das Albuminat weiss, obgleich dies Glas kaum £las leuchtende Licht 
aufhalt. Sobald wir dagegen ein dunkelblaues Glas verwenden, andert sich 
die Substanz, obgleich sie del' Einwirkung del' leuchtenden Strahl en entzogen 
is!, sehr rasch an Farbe. 

Diese Wirkung ist auch nicht einer ErhOhung del' Temparatur zuzuschrei
ben, denn ein Thermometer, welches man in die uber dem Albuminate ste
hende Flussigkeit taucht, zeigt keine Temperaturanderung an. Wenn man 
sonst in del' Warme, VOl' Licht geschiitzt, arbeitet, bleibt das Albull1inat weiss. 
Das Licht hat hier also eine chemische ·Wirkung henorgerufen. 

Wir kennen die Natur der chell1ischen Sh"ahlen nicht, sondern kon
statiren bIos dies }i'aktum, £lass gewisse Korper, wenn man sie del' Sonne 
aussetzt, in ihrer Elementarzusammensetzung verandert werden. 

Die Reihe der Iichtempfindlichen Substanzen ist ausserordentlich gross, 
und es lasst sich sogar mit einigem Anschein yon Wahrheit verll1uthen, dass 
es in del' Natur nicht eine einzige Substanz giebt, we1che nicht yom Lichte 

yerandert wurde. 
Diese Veranderung zeigt sich nicht ill1ll1er im Aeussern, sondern oft ha

ben sich nul' die chell1ischen odeI' physikalischen Eigenschaften ,-erandert. 
So scheint del' Schwefel, dem Lichte ausgesetzt, dem blossen Ansehen flach, 

keine and ern Eigenschaften zu bekommen, abel' die Wirkung des Lichtes 
enthullt sich durch Quecksilberdampfe, welche ein SulphUr von gelblichbrau
ner Farbe uberall da hilden, wo £las Licht am kraftigsten gewirkt hat. (GAR
NIER et SALMON, Bull. rle la Soc. fra\l(;"aise de Photographie. 1858.) 

Die Reihe del' auf diese Weise indirekt empfindlichen Substanzen ist 
natiirlich eine weit geringere, als die del' direkt empfindlichen, d. h. sol
cher, bei denen sich eine unmittelbar wahrnehmbare Veranderung einstellt. 
Abel' dieser Unterschied kann sehr wohl davon herriihren, dass viele Beob
achtungen und Versuche fUr die ersteren nothig sind, wahrend in Betreff 

del' letztern diese Aenderung sofort bemerkbar wird. 

Unter den Korpern, welche rasch zersetzt werden, wenn man sie den 
Sonnenstrahlen aussetzt, heben wir hervor: die Salze des Goldes, Silbers. 
-Quecksilbers, Chroms, des Urans und eine sehr grosse Menge yon orga-

Monckhoven, Handb. d. Photographie. 3 
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niscben Substanzen. (Siehe libel' diesen Gegenstand: HUNT, Researches on 

light. 1844.) 
Die Silbersalze werden fast alle mehr odeI' weniger rasch zersetzt, wenn 

man sie den Sonnenstrahlen aussetzt. Die meisten dieser Salze sind weiss, 
doch giebt es auch rothe, gelbe und griine, abel' diese abweichende Farbung 

schiitzt sie nicht VOl' del' Zersetzung. (D. VAN J\!ONCKHOVEN: Researches on 
the silver salts. 1862. Photographic News.) 

Del' Leser weiss ohne Zweifel, dass das weis3e Licht aus mehreren ver
schiedenen, aber vereinigten Fal'ben besteht. Ein weisser Strahl muss sich 
also un tel' gewissen UmsUinden in farbige Strahl en zerlegen lassen. 

Die beste Methode, die verschiedenen Farben, aus denen das weisse Licht 
zusammengesetzt ist, zu isoliren, besteht darin, einen Sonnenstrahl s. auf eine 
del' Seiten eines dreieckigen Prism a's von Flintglas fallen zu lassen. (Fig. 4.) 

J' 
C' 

.fig. 4. 

.r 

In Folge del' Brechung wit'll del' ursprungliche Strahl zerlegt, d. h. von 
seiner urspriinglichen Richtung abgelenkt und obendrein in eine Reihe von 
Farben getheilt, welche hinter dem Prism a ein farbiges Bild, 1/ Vi, geben, 

welches man das Sonnenspectrum nennt. 

Dieses Spectrum besteht, wenn man von oben anfangt, aus folgenden 
Farben: Roth, Orange, Gelb, Grun, Blau, Indigo, Violet. Das Roth, welches 

weniger abgelenkt wird als das Violet, wird wen i gel' b l' e c h b a l' genannt. 
Es muss hervorgehoben werden, dass, wenn die lichtempfindliehen Sub

stanzen dem Sonnenspeetrum ausgesetzt werden, sie nieht iiberall sich fiirben, 
sondern im Gegentheil sehr oft in dem Rothen, Orangen und Grimen un
verandert bleiben, wahrend sie in dem Blau, Indigo umi Violet rasch ihre 
Farbe wechseln. 
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Noch seltsamer ist es, dass diese Substanzen, wenn sie in z, unterhalb 
de~ Sonnenspectrums, dort, wo das Auge gar kein Licht bemerkt, ausgesetzt 
werden, dennoch einen Eindruck el'halten, und zwar Mufig raschel' a\s an 

il'gend cineI' andern Stelle des Spectrums. 
Diese unsichtbaren Strahlen, welche sich :lUsserhalb des sichtbaren Spec

trums ausbreiten, werden haufig als extraprismatische, ultra violette u. s. \Y. 

hezeichnet. 
So konnen wir also feststellen, dass, wie die obern Farben, d. h. Roth, 

Orange, Gelb und Griin, viel heller sind als die andern Farben des Spec
trums, diese letztern dagegen am wirksamsten sind, wenigstens in den 
meisten Fallen. 

Wenn das Sonnen spectrum mit sehr grosser Aufmerksamkeit untersucht 
wird, wenn die Apparate, ~vomit man es hervorruft, sehr voIlkommen sind, 
und endIich der Versuch gut angesteHt wird, durchIauft eine lUenge von 
schwarzen Linien dies Spectrum, perpendikular mit del' Liinge desselben: dies 
sind die dun k e In Li ni e n des Spectrums. 

Diese dunkeln Linien haben immer dieselbe relative SteHung, wenn die 
Sonne als Lichtquelle dient und das Prism a aus dem namlichen Glase besteht. 
Deshalb haben die Physiker in Anbetracht del' Schwierigkeit, die verschiedenen 
Theile des Spectrums durch Angabe ihrer Farben zu bezeichnen, weil diese 
die Eigenthiimlichkeit zeigen, keine bestimmten Grenzen zu bilden, sich dahill 
vereinigt, diese Theile nach den wesentlichsten dunkeln Linien zu })e

zeichnen (raies principales). Diese iibrigens sehr charakteristischen dunkeln 
Linien hat man mit Buchstaben versehen. SpateI' werden wir ausfilhrlicher 

yon dies em Gegenstande red en. 
Wir sahen, dass die meisten Substanzen besonders in jenem Theile des 

Spectrums verandert werden, welcher sich vom Griinen bis zum aussersten 
Violet und seIbst dariiber hinaus erstreckt. Dies hat fUr die Photographie 
eine sehr grosse Bedeutung. ]\Ian sieht in del' That ein, dass eine mit Silber

salzen praparirte elatte, wenn sie del' Wirkung des Lichtes hinter einem 
mthen, orangefarbenen, gelben odeI' grilOen Glase ausgesetzt ,,"ird, durchaus 

keine Veranderung erleidet. -
Ebenso miissten sich aIle Gegenstande del' Natur, welche diese Farben 

zeigen, so wiedergeben, als wenn sie dunkel waren, wie dies dann auch in 
del' That geschehen wiirde, wenn diese Farben s e h I' I' e i n waren. Abel' 

glilcklicher Weise sind es gerade diese Farben, welche am meisten zerstreutes 
Licht zuriickwerfen und wegen dieses zerstreuten Lichtes beim Photographiren 
sichtbar werden. Wir haben schon gesagt, dass die Substanzen, in BetretT 
del' Wirkung der yerschiedenen Farben des Spectrums, eine abweichende Reihen

folge zeigen. So erstreckt sich die Wirkung des Spectrums auf Jodsilliler 
3* 
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vom Blau bis zum aussersten Violet, auf Bromsilber schliesst sie auch das 
Griine mit ein; heim Fluorsilher erstreckt sich die Wirkung sogar bis in das 
Gelhe hinein. (Siehe Fig. 5.) 

Wenn die Substanzen, ,wiche wil' genannt 11aben, gegen alle farbigen 
Strahlen empfindJich waren) wiil'de die Photographie die Gegenstande genau 

miL ihren natfu'!iehen Farben wie-
. .. ......... ... I 

.. • . 1 _ _ - 1"'''' Roth. dergeben; wei! dem abel' niehl so 
isl, iehl man sieh geniiLbigl, die 
Unlhiitigkeit del' rothen llnd gel ben 

Sit. a. 

.. ___ , .. .. Ornn g-c . 

. . .. C Ib 
.. _ .. _ .. .. ' " ___ 1 e . 

'o 

f. 

.... ·I'_ i· .. ·crtm
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I t·· .. Blall. 

lrahlen dureh eine Hingere Ex
position auszugleichen. -

Urn dellilich ZII machen, wic 
man . dlll'ch eine langere Expo-

· .. · ---1 

I .. .. IndiS'o . 

I 
"'1-

.U·"·" 
ilion die unthatigen Farben wie

clergeben kann, mltSSen wir die 
Allfmerk amkeit auf eine Eigen
thiimlichkeit des Jod - nnd Brom-
ilbers lenken, weicht! vielleicht 

die inlere santesteinderGeschichte 
des -elben i t. 

"enn eine mit jodirtem Collodium uberzogene 
GJaspJatte , die ill einem Bade "on salpelet'saur m 
Silber empfindlich gemacht wurde, eine sell I' kUl'ze 
Zeit del' Einwil'kung eine Sonnenspectrums yon 
chwaebeJ' Intensilat ausgesetzt wil'd, bemel'kt man 

nach dem Hervorl'ufen, das die roliJen , oranO'efar
benen, gel ben und gt'unen Strahlen nieht einge\\'irk t 
haben, wahrend der ltbrige Theil des Spectrums 
bedeutend eingewirkt hat. Aber wenn del' Vet· ueh 
wiederholt wit'd, i nd em man die Ex po si tio n 
veri angert, bemerkt man, £lass diese stark Ein
wirkung del' blauen lind violetten Strahlen . ich 
aufgehoben hat, wahrend dagegen Roth, range 
und Grim sieh leicht imprimirt haben, und zwar 
linter Beihftlfe de wei sen Lichtes, welches den 

Spectralfarben beigemischt ist. - Wenn das Licht also eine hinJl'tngliche 
Zeit einwirkt, entsteht ein Maximum seiner Wirkung auf Jodsilber; wenn 
es abel' fortfiihrt einzuwirken, zerstiirt es einen Theil seiner fruherll 
Wirkung. 

In der gewohnlichen Praxis weiss man sehr wohl, £lass man nicht iiber 
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eine gewi8!le Expositionszeit hinausgehen darf, weil die Bilder, welche dadul"ch 

entstehen, 8ehr tl u r c h 8 i c h t i g sind. Diese Erscheinung nennt man Solarisation. 

Eine andere Eigenthumlichkeit dieser Silbersalze he8teht darin, dass, wenn 
man sie eine sehr kurze Zeit einem weissen Lichte aussetzte, die unthatigen 
Farben die hegonnene Lichtwirkung fortsetzen. Denn weil die Farben der 
aussern Gegenstande niemals so rein sind, wie die des Spectrums, sondern 
mit zerstre,utem, reflektirtem Lichte gcmischt, so beginnt dieses zuerst einzuwir
\\en unter Beihiilfe des unthatigen Lichtes. 

Dank diesen Eigenthumlichkeiten konnen wir in der Photographie mit 
grosserer oder geringerer Wahrheit die aussern Gegenstande wiedergeben. 
Wenn (liese Gegenstande aktive Farben neben unaktiven zeigen, so wird die 
Expositionszeit bedeutend verlangert, urn die Wirkung der el'steren zu ver
ringern, indem man dabei den letzteren Gelegenheit zur Einwirkung giebt. 
Dies ist besonders bei Reproduktionen yon Gemalden der Fall. 

~iemals entspricht aber die erIangte Wirkung genau del'jenigen, die man 
hekommen wiirde, wenn Jod - und Bromsilber gegen aile farhigen Strahlen 
gleich empfindlich waren, aber wenigstens ubertriift diese Wirkung weit 
diejenige, welche man mit einer Expositioll erreichen kann, die nur fiir die 
aktiven Farhen ausreirht. 

§. 3. Photographisehe Optik. 

Wir haben einen fliichtigen Blick anf die Natur des Lichtes gcworfen 
und auf die Wirkung, wdehe es auf gewisse Substanzen ausiibt; eine Wir
kung, die wil' als eine e hem i s c h e hezeiehnet haben, obgleich sie in vielen 
Fallen eine ph y sis c h e sein mag, wei! die henorgerufene Veranderung die 

Zusammensetzung der Kiirper, welche zum Versuche dienten, nicht verandert. 
Es bleibt uns noch [Ibrig, den Gang des Liehtes, oder mit andern Worten, 

die Optik zu studiren. 
Die Fortpflanzung des Lichtes in gerader Linie, seine ungeheure Schnellig

keit, die Veranderung seiner Intensitiit im umgekehrten Verhaltniss zum 
Quadrat del' Entfernung, die Definition des Schattens und Halbsehattens, sind 
so einfache unrl so allgemein verbreitete Elementarkenntnisse, dass wir es 
mr unnOthig halten, da bei zu verweilen. 

Die Geselze der Retlektion des Lichtes sind ebenfalls so einfach, uass \yir 

uns wundern wiirden, wenn sie anders waren, als sie sind. Beschranken wir 
uns also darauf zu sagen, £lass, wenn ein Lichtstrahl v c (Fig. 6) auf eine 
glatte Oherflacbe x z fallt, er in der Ricbtung c v I reflektirt wird, sodass 

die Winkel v c x und Vi c z gleich sind. Ausserdem liegen der einfallende 
Strabl v c und der retlektirte Strahl c Vi in einer Ebene, weichI' auf del' 

reflektirenden Flacbe senkrecht ist. 
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~Iit Hulfe diesel' beiden Geselze kann man den Gang des refleklirlen 

Lichte:; durch geometrische Flachen berechnen. Dabei setzt man yoraus, 
{lass bei gekriimmten FHichen ein unendlich kleiner Bruch ausser Acht zu 

lassen ist, und man bereehnet nUl' die Riehtung des retlektirten Strahles. 

Die,; Sllldillm fiilut den Namen Katoptrik. Es fordert um so ausgedehntere 

mathematisehc Kenntnisse, jemehl' die Krummung der Oberflache zunimmt. 

In unserm FaIle wurde dies Studium iiberflussig sein, dagegen verdient 

das Stlldillm del' Dioptrili:, d. h. Dessen, was aus einem Lichtstrl:lhle wird, 

welcher aus einem :Medium in ein anderes iibergeht, unsere ganze Aufmerk

samkeit. 

Ein Stock (Fig. 7), den man in das Wasser stellt, erscheint gebrochen. 

Diese Erscheinung erkliirt sich aus del' Breehung des Lichtes. 

Dm vollkommen einzusehen, was aus einem Lichtstrahle v c (Fig. 8) 

winl, der z. B. aus del' Luft in Wasser iibergeht, \yollen wir gleich bemerken, 

J) 
I' 

/ 

-fig. G. -fig. i. 5-"ig. 8. 

dass der gebrochene Strahl c Vi sieh in derselben Ebene befindet mit dem 

einfallenden Strahl und dass diese Ebene zur Oberflache des Wassers z x 
senkrecht ist. 

Wenn wir in dem Punkte C, wo del' einfallende Strahl das Wassel' 

beriihrt, rin Perpendikel IJ E auf die Linie x z, welche die Oberflache 

des Wassel's darstellt, fallen, werden wit' find en, (lass del' gebrochene Strahl 

sich diesem Perpendikel genahert habe. Dagegen wird ein Strahl v c, del' 

aus dem Wasser in die Luft ubergeht, nach der Richtung c v, welche sich 

,·om Perpendikel entfernt, gebroehen. 

Fill' die namlichen Mittel, z. B. Luft und Wasser, findet HiI' den Sinus 

des Winkels IJ c v und des Winkels E c v I ein konstantes Verhaltlliss 

statt, welches man den Brechungsexponenten nennt. Wenn wir den 

Brechungsexponenten und die Neigung eines einfallenden Strahles zur Ober

ilache des brechenden Medimus kennen, lasst sich die Richtung des gebroche

nen Strahles immer durch Berechnung find en. Betrachten wiI' in Kurze, als 

Be'ispiele del' Brechung des Lichtes, die eillfachsten FaBe, ,wiehe sich uns 

darbieten, d. h. den Gang des Lie-htes durch eine Schicht mit ebenen und 
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parallelen FHichen, und {)nrch eine Schicht mit ebenen, aber nidlt paral

lelen Hachen. 

Fig. 9 moge eine Glasplatte mit parallelen FHiehen darstellen uml A 
einen einfallenden Liehtstrahl. Wenn das Glas CD nieht dort ware, wurde 

del' Lichtstrahl seinen Weg in gerader Linie A G fortsetzen, aber bei seinem 

Eintritte in das Glas erfahrt er eine Ablenkung, er nahert sieh dem Perpen

dikel B, yom dem er sieh bei dem 

Austritte aus dem Glase wieder ent

fernt. Da das Glas, welches als Bei-

spiel genommen wurde, parallele FHi

chen bietet, so folgt daraus, <lass die 

beiden Perpendikel B und B' eben

falls parallel sind. Wie leicht ein

zusehen, ist die Ablenkung beim Aus

tritte aus dem Glase genau der AbIen

kung beim Eintritte gleich und del' 

Strahl A bleibt dem Strahl A' parallel; 

1cenn man also eine brechende Schicht 
Jig. 9. 

mit parallelen Fltichen vor einen Lichtstralll bringt, beltdlt dieser Strahl 
seine Richtung bei, obwol er von seiner fruhern Stellung abgeleitet wird. 
Es ist augenscheinlicll, dass ,venn del' Strahl pel'pendikuliir 

auf das Glas trMe, z. B. in der Richtnng B, er ohne Ab

lellkullg heraustreten wUl'de, wei! el' mit dem Perpendikel 

zusammenl1eIe. Es ist kIar, dass wir statt einer Glasplatte 

auch ein Stuck Bergkl'ystall odeI' Steinsalz odeI' eine andere 

durchsichtige Materie nehmen konnen. Indem wie nns 

diesel' ye I' s chi e den e n StQffe bedienen, "il'd bei del'selben 

Dicke uncI cIel'selben Neigung del' Schicht zum Strahle die Jig. 10. 

Ablenkung AI G variil'en. 

Betl'achten wil' jetzt den Fall von bl'echenden Medien mit ebenen Fla

chen, die gegen einandel' geneigt sind; solche lUedien haben den Namen P l'i s-
men erhalten. Fig. 10 stelIt ein Prisma A 

dar, wie man es in del' Optik anwendet. 

Es ist ein Triangel von Glas, Krystall 

odeI' il'gencl einem andem Stoffe. Wir 

wissen bereits, class das Licht sich zer

setzt, wenn es durch ein Prism a geht. 

II 

Yergessen ,,·ir einen Augenblick diese El'scheimmg, indem wir sie in ihrer 
grossten Einfachheit betrachten. 

ABC (Fig. 11) solI ein Prism a und R 0 einen 3uffallenden Lichtstrahl 
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vorstellen. Indem er in das Prisma eintritt, wird er abgelenkt, wenn er 

nieht perpendikuHir auf die Flaehe A C rallt. Beim Austritte aus dem Prisma wird 

er wieder abgelenkt. Die beiden Ablenkungen siud identisch, wie in dem Bei

spiele der Sehieht mit parallelen FHiehen, abel' da hier die Flaehen A B und 

a c Winkel bilden, so bilden die beiden Strahlen ROund 0' R' ebenfalls unter 

sich einen Winkel. 'Venn man also einen Lichtstrahl £lurch ein Prism a fallen 

Hisst, wird diesel' gebroehen, und zwar urn so mehr, je grosser der Winkel 

des Prisrna's ist. Diese letzte Regel hat aber nieht immer eine absolute Giil
tigkeit, deon es kann Reflex yorhanden sein. 

Linsen. 

Das Studiul11 rom Gange des Liebtes in breehenden ~Iedien ist am interes

santesten, wenn man die Linsen betraehtet, d. h. Medien, die dureh spharisehe 

.fig. 12. 

Oberflaehen begrenzt sind, deren Durehschnittspunkt eine 

Linie ohne merkliche Dicke ist. Die letzte Bedinguog ist 

wiehtig. Wenn die spharisehen Oberflaehen nieht symmetriseh 

waren in Hinsieht auf eine gemeinschaftliche Axe, wiirde 

man ein Prisma mit spharisehen Flaehen und nicht eine Linse 

haben. Jede Linse kann ais eine Vereinigung von Prismen 

angesehen werden, denn ein unendlich kieiner Theil einer 

konvexen odeI' konka\'en Oberflache ist einer Flaehe gleieh 

zu reehnen. (Fig. 12.) 
Die Linsen zerfallen in zwei deutlich geschiedene Abthei

lungen: die erste umfasst die konvexen Linsen, welehe in 

del' Mitte dicker sind alg an den Randern; die zweite die 

konliaven, welehe in ' del' l\litte am diinnsten sind . 

Betrachten wir zuerst die erste diesel' beiden Abtheilungen, 

die konvexen odeI' , wie man sie auch nennt, die konvergirenden Linsen 

(Sammellinsen). Die hervortretendste Eigenthiimlichkeit diesel' Linsen besteht 

lJ 

.fig. 13. rtg. H. 

darin, dass sie in einem Punkte A (Fig. 13), Brennpunkt genannt, die 

parallelen Strahlen z z, zum Beispiel die Sonnenstrahlen, welche auf ihre Ober-
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Hache fallen, vcrcinigen. In Fig. 13 fallen diese Strahlen perpendikular auf 
die Linse Be, aber sie Mnnen auch schrag auffallen, wie man in Fig. 14 
sieht. 

Cmgekehrt kommen die Strahlen von einem leuchtenden Punkte, der 
in den Brennpunkt (Fig. 15) gebracht wird, divergirend auf die Linse, und 
treten parallel heraus. 

£ig. Iii. £ig.16. 

I 

£t 

Die Fokusdistanz einer Linse hangt augenseheinlieh von dem Drechungs
vermogen der Substanz ab, woraus sie gemaeht wurde, sowie von ihrer 
eignen Krllmmungsflaehe. Die Fokusdistanz winl nieht von den 

£ig.17. 

Oberflaehen der Linse aus, sondern vom Centrum aus gem essen. 
Um dieses Centrum zu tinden, zieht man zwei Parallellinien (Fig. 16 und 17), 
"elche yom Krftmmungsmitte]punkte b b' jeder spharisehen OberfHiche ausgehen, 

e.' 

.fig. 13. .fig. 19 . 

und man yereint die Punkte a ai, denen sie zugehen; das Centrum der Linse 

befindet sich in der Mitte dieser geraden Linie. 
Dieser ~Httelpunkt hat die seltsame Eigenthiimlichkeit, dass ein leuchten

der Strahl, der hindurch gebt, keine Ablenkung erfahrt. 
~lonckhoyen, Handb. d. Photographie. 4 
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Die Eigenthilmlichkeiten del' Linsen, welche uns am meislen interessiren, 

liegen in del' Entwerfung eines Abbildes del' aussern Dinge in ihren Brenn

punkten. Wenn die GegensUinde sich in unendlicher Entfernung befinden, 

entsteht .das Bild im mathematischen Brennpunkt del' Linse, abel' sobald sie 

sich nahern, nrgrossert sicl! diese Entfernung. 'Venn del' Gegenstaml siclt 

in einer Entfernung befindet, welche der doppelten Entfernung del' Haupt

brennweite gleichkommt, wird das Bild dieselbe Grosse wie der Gegenstand 

haben, und die Brel1lmeite wil"d obendrein das Doppelte betragen. (Fig. IS.) 

Je mehr der Gegenstand sich dem Brennpunkt naltert, um so grosser wird 

das Bild; je mehr der Gegenstand sich entfernt, urn so kleiner wird das Bild 

desselben, aber immer erscheint es umgekehrt. (Fig. 19.) 

Das Gesetz, wonach die Entfernung des Gegenstandes von der Linse und 

die Entfernung hinter der Linse, \Yo das Bild sich zeigt, unveranderlich 

bestimmt· ist, heisst das Gesetz del' konjugirten Brennpunkte. Sehr einfaclte 

Formeln machen es moglich, die Grosse der Eilder und die Brennweite der 

Linsen zu bestimmen. 

Was das r erhaltniss der Grosse des Bildes uml des Gegenstandes zur 
Linse betrilIt, so ist dies Verhaltniss gleich den Entfernungen p und pl. 

Nehmen wir an, dass die Brennweite del' Linse bekannt sei, und bezeiclmeu 

wir sie mit f. Wenn nun p die Entfernung des Gegenstandes yon del' Linse 

ist, und pi die Entfernung des hinter der Linse entstehenden Bildes, so haben 

1 1 1 
wir die Formel 7 = P + z!" 

F 

.fig. 

D 

C 
20 . 

-; 

;!-

F 

-;: " 

~ 

~ 
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Spharische Abweichung. 

Es lasst sich £lurch Rechnung nachweisen, dass die parallelen Strahlen 

::" ',Fig. 20), welche auf eine Linse mit spharischen Flachen Be, deren 

Oeffnung sehr klein ist, fallen, sich in einem mathematischen Punkte A ver

clmgen. Aber wenn die Oeffnung der Linse zunimmt, vereinigen sich die 

Strahlen z' z mehr in der Ntihe derselben, in J) und in E. 

Daraus geht hervor, £lass 

die Bilder im Brennpunktc del' 

Linsen nieht scharf begrenzt 

sind, ausgenommen im Cen

trum, selLst wenn diese Lin

sell eine seltr kleine Oeffnung 

haLen, wie es bei den ein
fig. 21. 

fachell Objektivcn, die in der Photographie verwendet werden, der Fall ist. 

}Ian hebt die sphiirische Abweichung auf, wenn man VOl' die Linse eine 

Blende bringt und jeden Theil del' Linse auf einen verschiedenen Theil des 

Gegenstandes wirken lasst, indem man statt del' spharischen Kriimmung eine 

h~'perbolische bewirkt. (Fig. 21.) 

Wenn man die Blende neben 

die Linse ]n'achte, wurden diese 

Bedingllngen nicht erftillt unci die 

o\hweiehllngen nicht aufgehoben; 

folglich wiirde es unmoglich sein, 

lias BUd anders als im Centrum 

einzustellen. 

Selbst die yon del' sphari

I ;7' .t/ 

schen ALweichung freie Linse kann nur ein scharfes Bild auf einer sphii

risehen Flaehe geben; aber da das Einstellen eine gewisse Ausgleiehung 

zuili.sst, erhiUt man aueh sonst sehr scharfe Bilder. Diesel' Punkt ist sehr 

wichtig: 

Of(: 

=- \\\ 
.fig. 2:3. 

A (Fig. 23) mtige eine einfache, mit einer Blende versehene Linse sein, 

deren Brennpunkt in 1 liegt. Da die Strahlen einen sehr kleinen Winkel 

hilden, ist £las Bild noch scharf in Coder in B, und dies nennt man 
Tiefe des Fokus. 

4* 
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Da abel' in Wahrheit die Linsen ein gekriimmtes Bild geben, haben wir 
es del' Tiefe des Fokus zu verdanken, wenn das Bild auf einel' ehenen 
FHiche scharf begrenzt erscheint. 

Gewisse Linsenkombinationen, VOIl denen wir spater reden werden, sind 
besonders dazu konstruirt, ebene Bilder zu geben. Sie sind unter dem ~amen 

orthoskopische und dreifache Objektive (Tripletobjektive) bekannt. 

Chromatische Abweichung. 

Bis jetzt haben wir angenommen, dass die Strahlen, welche durch die 

LinsenfHiche gehen, abgelenkt werden; es giebt abel' noch eine andere Zer
setzung, welche del' analog ist, woyon wir oben gesprochen haben. 

In del' That, ,,-enn wir die Sonnenstrahlen a a auf eine konvexe Linse 

fallen lassen, hilden sic in j einen sehr hellen Punkt. (Fig. 24.) 

fig. 24. 

Abel' yon den drei Arten von Stt'ahlen, 

welche wit' aufgezahlt haben, den chemischen, 
leuchtenden und Warme gebenden, bildet nur 
eine Art ihren Brennpunkt in G, nam

Hch die leuehtenden Strahlen. Die 'Yarme
strahlen haben ihren Brennpunkt wei tel' yon 
del' Linse entfernt in R, und die chemischen 
Strahlen der Linse naher in V. 

Denn die konvexe Linse liisst sich als eine Vereinigung yon Prism en mit 

komexen Obenlachen ansehen, die an del' Basis zusammengesetzt sind. Wenn 
wir eins diesel' Prismen isoliren und darauf einen Sonnenstrahl fallen lassen, 
wird sich das Spectrum in entsprechender Entfernung zeigen. DeUll im 

Speetrum liegt das Maximum del' Warme, des Lichtes und der ehemisehen 

Wirkung nieht an derselben Stelle. 1m aussersten Roth konzentrirt sieh die 

Warme, im Gelb das Licht und im Violetten die chemisehe Wirkung. 
Wenn wir also eine solche Linse als photographisehes Objektiv verwendeten, 

wiirde dadureh deutlieh werden. 
1) dass die Gegenstande von farbigen Saumen nm

gehen sind; 
2) dass del' optisehe Fokus nieht mit dem ehemi

sehen zusammenfiele. 
Man nennt diejenigen Prismen und Linsen, welche 

die Farben versehwinden maehen, achr om atisc h . 
.fig. 25. Urn sie herzustellen (Fig. 25), vereinigt man zwei Pris-

men aus verschiedenem Sloffe. Die Liehtstrahlen, welche das erste tl'effen, 

"erden zersetzt, abel' in :Folge des ungleichen Dispersionsvermogens del' 
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beiden Slolfe werden die farbigen Strahlen, welche dUl'ch das erste Prisma 

ge hildet werden, yom zweiten wieder vereinigt unrl treten yollstandig t"arh
I.)s heraus. 

Del' Optiker, weleher ein Objekti r anfertigt. muss also yor allen Dingen 

die chromatische Abweiehung aufheben. Dies geschieht durch eine passellde 

Yereinigung YOll Flint- und Crown-Glas; nul' thnt es nieht gerade l\olh. die 

Prismen so anzufertigen, £lass Roth und Gelb zusammenfallen, ,,"01 abel' 

lll(h;sen Gelb, als Sitz der Hauptlichtwirkung, und Blan, als Sitz del' grlisstell 

chemischen Wirkung, zusammenfallen. 

£ig.26. 

.:fig. ~~. 

fig. 23. 

fig. 29. 

li3infad)t £infrn: konutrgirrnbtr ~lltniirus, ~lan· 

konutrt nno bikonurrr !rinit. 

li3infadJr £inf'll: iliu,rgirrnbtr !~ltttisrn;. ~t"n· 
konkaut nnb bikonltnor finft. 

},dJromatifdit finrt\!: birit!btn mit .fig. 26. 

).dirontnliidn £inim: ";,idb," mit .fig. 27. 

)Ian kiinnte, genau genommen, sieh in der Photographie del' nieht achl'O

matischen Linsen bedienen, nur wiirden diese einen ehemischen F okus zeigen. 

d. h. das auf dem matten Glase scharf eingestellte Bild wiirde auf del' emptllld

lichen Schieht, weIche die Stelle des Glases einnimmt, nicht scIl3l·f erscheinen; 

deshalb nimmt man meistens statt del' gewiihnlichen Liusen achromatischc, 

sowol bei einfaehen Linsen als auch Lei den Doppelobjektilen. 
Die Figuren 26, 27, 28 und 29 zeigen, wie dureh rerbindullg yon Flint

und Crown-Glas die Linsen achromatiseh gemaeht werden. Die Berechnung 

des rerhaItnisses del' hl'UmmulIg zum Zerstreullngsyel'miigen del' wrwendeten 

Stoffe ist so schwierig, dass wir nieht einmal ,'er:'Uclien wollen. ill del' Iiiirze 

eine genaue Yorstellung da\'on zu geben. 
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Die photographischen Objektive. 

Die Einzclheitcn, wclche wir vorhin vielleicht in allzu gedrangter Weise 

mitgetheilt haben, werden das Verstandniss dessen erleichtern, was wir lIbel' 

die photographischen Objektire mittheilen wollen. 

Erinnern wir uns zuerst tlal'an, dass in einel' wohlverdunkelten Kammer 

(Fig. 30) , in ,yclche das Licht durch cine kleine Oeffnung faUt, die aussern 

Gegcnstande sich auf cineI' weissen -Wand abhilden, welche man binter diesel' 

Oeffnung aufstellt. Je grosser die Ent(ernung diesel' Gegenstande ist, desto 
Meiner wird ihr Bitd sein, abel' man kann die Grosse del' Bilder wachsen 
odeI' abnehmen lassen, je nachdem man die ~ceisse Wand zuruckschiebt 
odeI' vorriickt. 

'Venn wir in die Oeffnung eine Sammellinse bringen, derell am welligsten 

lwnvexe Fliichc nach Ausscn gerichtet ist, ,verden wir bemerken, dass es 

hinter diesel' Linse eine Stellc giebt, wo das Bild am scharfsten erscheillt. 

£ig.30. 

Diese ursprunglicbe Scbarfe geht 

heim VOlTticken oder Zurllckschiehen 
,-erloren. 

Die VenwndulIg del' Linsc an

dert nicbts am ursprunglichen Um
fange des Bildes, abel' d<lsselbc wird 

dadurch scharfcr. Je nachr/em lllan 

sich mebl' odeI' weniger konrexer 
Linscn bcdient, andert siclt mit del' ycrschicdenen Linse die Entfernung, "0 

die grosste Scltarfe herrortritt. Wenn die Linse, deren man sich bedient, 

mit voller Ueffnung verwendet wird, werden die Bilder weniger scharf sein, 

als wenn man sie mit BIenden bedeckt, d. h. mit dunkeln Scheiben, "clclle 

kreisfOrmige Oeffnungen haben, die kleinct' sind als die Linse. :Man he

schrankt so die Linse auf iill'en ccntralen Theil, del', wie wir schon friihcl' 

anfLihrten, keine spharischc Abweichung zeigt. 

Wenn mall den unheweglichen Gegenstand, del' in unserer Figur cine 

Kirche darsldlt, dUt'ch eine bewegliche Figur ersetzt, z. B. durch einen 

~Ienschen, del' geht, so kann man siclt tlberzeugen, dass, je meltr dieser Mensch 

sich entfernt, urn so mehl' das Bild sich del' Linse nahert und an Grosse 

ahnimmt, wahrend umgekehrt, wenn del' ~Iensch sich nahert, del' Brenn

punkt weiter zuriicktritt und das Bild an Grosse zunimmt. 

Wir haben schon gesagt, dass man mit dem Namell Hauptfokusdistanz, 

oder, wie man gewohnlich sagt, Brennweite, die Entfernung zwischen dem 

optischen Centrum der Linse und dem scharfsten Bilde sebr entfernter 
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GegensUinde bezeichnet. Da die photograpllischen Linsen in del' Regel eine 

ziemlich lange Brennweite haben, Mnnen wiI' in del' vol'stehem\en El'kHirung 

den Ausdruck "optisches Centrum" durch "Vol'del'flache des Glases" 
ersetzen. 

~Ian findet den Brennpunkt eines einfachen Objektives sehr leicl1t, wenn 

man dies Objekth' an die gewohnliche, in del' Photographie vel'wendete Dunkel
kammer anschraubt und auf entfernte Gegenstande einstellt. In diesem 'Fane 
ist del' Brennpunkt del' Entfernung gleich, welche zwischen del' hintel'll Flache 
del' Linse und dem matten Glase Iiegt, wenn man die Dicke del' Linse mit

redmet. 
Bei Doppelobjektiven ist dies nicht del' Fall. Man l{ann bier also nicht 

die Entfernung des Bildes yom letzten Glase messen, urn dell Brennpunkt 
kennen zu lernen, sondei'll man muss schlechterdings die Rechnungell zu 
Hiilfe nehmen, oder "einen lUitteldurchschnitt geIten lassen. Das ~1ikrometer 
mit bewegIichen Faden kann mit cineI' gross en Genauigkeit die Bilder weit 
entfernter Gegenstiinde wiedergeben. Man hat darin also ein genaues :Mittel, 
die absolute Brennweite del' Objektive abznschiitzen, abel' es gehOren geiibte 

Hande dazu, sich dieses Apparates zu bedienen. Uebrigens tbut es niemaIs 
~oth, auf die allergenaueste Weise diese Brennweite kennen zu lernen. 

GewohnIich geben die Verfertiger von Objektiven in ihren Preisverzeieh
nissen die Brennweite del' Doppelobjektive auf die Weise an, dass sie beim 

Mess en de~ Brennpunktes yom hintern Glase ausgehen. Dies ist ein II'rthum, 
dem w'ir jedoch nicht abhelfen konnen, weshalb wir es gerade so machen 

werden. 
1\Iit HuIfe der oben gegebenen Formel wird es stets leicht sein, die 

Grosse des Hildes und del' Aufnahme del' DunkeIkammer zu bereehnen, wenn 

die Brennweite des Objektivs bekannt ist. Urn abel' unsere Lesel' diesel' Mllhe 
zu uberheben, entlehnen wir die folgende Tafel nebst der Erkliirung ilu'es 
Gebrauches einer ansgezeichneten AbhandIung des Herrn SECRETAN. 

Die erste senkrechte Reihe enthalt die Brennweiten yon 5 Zll 5 Centi

metern fur 10 -100 Centimeter; fUr die dazwischen Iiegenden Brennweiten 
kann man die Resultate nach den oben angegebenen RegeIn berechnen. Die 
zweite senkrechte Abtheilung, welche oben den Bruch 1/1 odeI' 1 trag!, giebt 
in Hinsicht auf . die Grosse des BiIdes, gegenuber del' ersten KoIumne, jedes
mal zwei Zahlen. Die erste ist die Entfernung des Gegenstandes, die zweite 

die des matten Glases. Die Summe die8er beiden Zahlen ist also die Ent
fernung de8 Gegenstandes vom Bilde, wenn man den kleinen Zwischenraum, 
del' die vereinigten Centren trennt, hinzurechnet. Dies bezieht sieh beson

del'S auf DoppeIobjektive., meistens kann man jedoch deren Zwischenraum 
unberucksichtigt lassen. Die dritte Vertikall'eihe enthiiit ahnliche Angaben, 
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abel' fiil' cine Bildgrusse YOll \/2' die ,-ieI'Le Reihe giebt sie flir 1/3 und so 
die folgenden. 

~ehmen wil' an, da~s mrll mit eillem Objektive yon 30 Centimetern Brenn

"-cite cill PortriH von 1;1] Grusse machen 'Yollte. Ausgehend yon del' Zahl 

j 1/1 11/2 /1/3 ! 1/-1 /1/5 /1/6 i 1/7 11/8 11/9 11/10 11/15 \ 

{ 
020 I 0,30 0,40 0,50 0,60 I 0,70 I 0,80 0,90 1,00 1,10 1,60 

0,10 '0:20 i 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 i 0.,l1 O,ll 0,11 0,11 0,11 

{ 0,30 I, 0,45 0,60 -;'75 1 0,90 ~I 1,20 ~ 1,50 1,65 2,40 
0,15 0,30 I 0,23 0,20 0,19 0,18 i 0,18 ; 0,17 0,i7 0,17 I 0,17 0,16 

{ 
0,4Q 1 0,60 0,80 1,00 1'20MoI~ 1,80' 2,00 2,20 3,20 I 

0,20 0.40 I 0,30 ,0,27 0,25 0,24 0,23, -0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 I 

J 050 i 0,75 1 1,00 1 1,251,50 1,75 I 2,00 2,25 2,50 2,75 4,00 I 
0,25 t 0:50 I 0,38 0,33, 0,31 0,30 0,29 1 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 i 

{ 0,60 1 0,90 1,20 /1,50 1,80 I 2,10 2,40 2,70 3,00 3~30 4,80 I 

0,30 0,60 0,45 0,40 0,38 0,36 0,35 \ 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 I 
' {0,70 1,05 1,40 I 1,75 2,10 2,45 \ 2,80 3,15 3,50 3,85 5,60 I 
0,35 0,70 0,53 0,47 0,44 \ 0,42 0,41, 0,40 0,39 0,39 0,39 0,37 

{ 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80' 3,20 3,60 I 4,00 4,40 6,40 
0,40 _ 0,80 0,60 0,53 0,50 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,44 0,43 I 

0,50{ ~:: ~:~~ ~:: ~:~~ ~:: ~:~ I ~:~ ~:~~ I g:: 'g:~ g:~~ I 
{

I 20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 I 4,80 5,40 6,00 6,60 9,60 I 
0,60 ,1:20 0,90 0,80 0,75 0,72 0,70 0,69 0,68 0,66 0,66 0,64 I 

{~ 2,10 2,80 3,50 4,20 4:90 5,60 6,30 7,00 7,70 11,20 II' 

0,70 1.40 1,05 0,93 0,87 0,84 0,82 0,80 0,79 0,77 0,77 0,75, 
----------------------1 

{ 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 8,80 12,80 i 
0,80 1,60 1,20 1,07 1,00 0,96 0,93 0,91 0,90 0,88 0,88 0,85 I 

--' ------------------1--1 

, 1,80 1,35 1,20 1,12 1,08 1,05 1,03 1,01 0,99 0,99 0,96 
o go{ 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00 9,90 \ 14,40 I 

f {---.-----------------\--

I, 1 00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 16,00 
.' 2,00 1,50 1,33 1,25 1,20 1,17 1,14 1,13 1,10 1,10 1,07 
I 

30 del' ersten Vertikalreihe, verfoIgen wil' die Horizontallinie, bis wir zu del' 

Vertikalreihe gekommen sind, welche die Aufschrift I/G tragt. Wir werden 

hier auf dlls Fach trefIen, wo sich die heiden Zahlen 2, 10 und 0,35 he

finden. Die erste zeigt an, dass die Person 2 Meter nnd 10 Centimeter vom 

Objektiv entfernt sein muss, und die zweite belehrt uns, dass das matte 

GIas, in den Brennpunkt gehracht, ungelahr 35 Centimeter entfernt sein wird. 
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Die Resultate der Tafel sind genau bis ungefahr auf ein Centimeter; eine 

griJssere Genauigkeit 'Ylirde unnutz gewesen sein, besonders fiir diejenige 

Zalll, "elche die Entfernung des matten Glases bestimrnt, \'orausgesetzt, dass 

mall dieselbe immel' durch genaues Einstellen regelt. 

\ 1~1~1~1~1~1~1~1~1~I~oo\~oo 
i O,lO{ 2,10 2,60 3,10 4,10 I 5,10 6,10 7,10 1 8,10 9,10 1 10,10 20,10 

II 0,1~ ~ 0,1~ O,l~ I ~,1~ 0,1~ 0,10 ~,10 0,1~ 0,1~ 0,1~, 
! 0,15{ 3.1;) 3,90 4,(0) 6,1~ I,6~ 9,10) 10,6~ 1~,15 13,60) 115,1~ 30,10) 

0,16 0.16 0,16 0,10) q,l;) 0,15 0,1;) 0,15 0,15 I 0,1;) 0,15 
I .~--~~--~~--~~---------

I' 0 20{ 4,20 5,20 6,20 8,20 10,20 12,20 14,20 16,20 18,20 20,20 40,20 
I, ' 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0.20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
'I ----------------_____ _ 

: ° 25{ 5,25 1 6,50 7,75 10,25 12,75 15,25 17,75 20,25 22,75 25,25 50,.25 
, 0,26 0,26 0,26 0.26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 
----~--~I------------.--

o 30{ 6,30 7,80 9,30 12,30 15,30 18,30 21,30 24,30 27,30 30,30 60,30 
;' 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 ~ 0,30 0,30 0,30 I 0,30 0,30 

'035{ 7,35 9,10 10,85 14,35 17,85 \ 21,35 24,85 28,35 31,851' 35,35 iO,35 
" 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 

: 0,40{ 8,40 110,4~ 12,40 16,40 1120,40 124,40 28,40 i 32,40 36,40 I 40,40 80,40' 
. 0,42 0,4~ 0,41 0,41 0,41 I 0,41 0,41 I 0.41 0,40 I 0,40 0.40 

--------1--1------,--,----

o 50f 10,50 13,00 15,50 20,50 25,50 I SO,50 35.50 40,50 45,50! 50,50 100,50 

" 0,53 0,52 0,52 0,51 ~II~ ~ 0,51 ~I 0,51 ~I 

/
' 0 60{ 12,60 15,60, 18,60 24,60 30,60" 36.60 42,60 48,60 54,60 I tlO,60 .120,tlO I 
i' 0,63 0,62 0,62 0,62 0,61 i 0,61 0,61 0,61 0,61 0.61 i 0,60 

Ii 0,70{ 14,~0 18,:0 II 21,~0 1 28,70 35;~0 I; 42,70 49,70 56,~0. 63,~O 170,~0 luo,~o 
• 0,14 0,,3 0,12 0,72 0,11 0,71 0,71 0,11 O,d 0,11, 0,,0 
I ----1----1--.-1----------

i 0 80{ 16,80 20,80 24,80 32,80 40,80 148,80 56,80 1 64,80 I' 72,80 80,80116°',80 
i ' 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 I 0,81 0,81 I 0,81 0,81 0,81 0.80 

1\'090 {18,90 23,40 27,90 I 36,90 45,90 154,90 /' 36,90 /72,90 /81,90 90,()0 1180,90 II 
, 0,95 ,0,94 0,93 1 0,92 0,92 I 0,92 ~r~ ~ ~i 0,90 II 

: 1 OO{ 21,00 126,00 31,00 ,1 41 ,00 51,00 i 61,00 1 71,00 1 81.00 91,00 LOl,OO 1201,.00 I! 
I' 1,05 1,04 I 1,03 I 1,03 1,02! 1,02 1,01 1 1,01 1,01 1,01 1,01 i 

£5 ist immer gut, diese:;; letzte Griissenrerhiiltlliss zu kel1tH'll, "ellll .. 5 

anch nUl' ,Yare, urn zu wissen, oh !las Iokal. worin man arbeitet, gross genu;; 

·is!, tIm cine gewisse Reduktioll des Bildes mit eillem ObjektiYe yon einer he

stimmten Brennweite vornehmen Zll kiil1ncn. 

". enn man nun die kleillste Rednktion wissen mochte. welche man Jwi 
einer Brennweite von 40 Centimetern in einem Zimmer, dessen grosste Dilllell-

:',Ion c k ho ven, Handb. tl. Photographic. :) 
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sion 4 Meter ist, vornehmen kann, miissen wir zuerst e i n Meter flir den 

Platz dessen, del' aufgenommen wird, und fiir den Operateur, der auf dem 

matten Glase einstellt, abziehen. Unsere vier Meter reduziren sich also 

auf dreL 

In der Horizontallinie, welche einer Brennweite von 40 entspricht, durch

laufen wir die Summe heider Zahlen jedes Faehes, his wir das Resultat 

finden, welches sieh am meisten drei Metern nahert, aher weniger hetragt. 

So kommen wir auf die Zahl 2,88, welche uns diejenige Reihe gieht, an 

deren Spitze sich 1/5 hefindet. 

Dies wird die kleinste Bildgrasse sein, welehe wir in diesem Lokal mit 

solchem Ohjektive erhalten kiinnen. 

Eine ahnliehe Aufgahe wiirde diejenige sein, wo man, wenn die Ent

fernung des Gegenstandes in Bezug auf das Bild hekannt ist, wissen moehte, 

welche Brennweite ein Objektiv hahen muss, urn eine in dem Portrat ge

gehene Reduktion zu hekommen. 

Gesetzt nun, man hahe liher einen Raum von vier Metern zu verfiigen 

und ,,-oIle eine Reduktion auf l/S vornehmen, indem man ein Ohjektiv von 

grosstmogliehster Brennweite verwendet; welehe Brennweite miisste dies sein'l 

Urn sie zu erfahren, ziehe ieh die Kolumne zu Rathe, welehe die Ueher

sehrift 1/ s tragt, und indem ieh die Summe von heiden Zahlen jedes Faches 

ziehe, bis ich ein Resultat finde, welches vie I' am nachsten kommt, gelangc 

ieh bis zum siehenten Fache, welches mil' 4,05 giebt und in horizontaler 

Reihe einer Brennweite von 40 entspricht. Dies ist die geslIchte Brennweite. 

Die Lasung verschiedener Aufgaben, welche sich nacb ohigen Tafeln mit 

Leichtigkeit bewerksteIligen lasst, wird oft beim erst en Blick Aufschliissc 

gehen, \velche niltzlich sein kiinnen. So kann man hei einer Landschafts

aufnahme mit einem bekannten Ohjektiv die wirkliehe Grosse eines Platzes 

finden, welcher den Operateur vom aufgenommenen ~Ionumente trennte; 

ehenso lasst sich die Hohe und jede andere Dimension, die man gerne wissen 

machte, ausfindig machen. 

Diese Tafeln werde also yom grossten Nutzen filr den Photographen sein, 

sei es nun, £lass er wissen mochte, welche Grosse ein )Iollument in seinem 

Apparate geben wird, wenn er sowol die Entfernung yom Aufnahmepunkte 

als auch die Brennweite seines Ohjektivs kennt, sei es, dass CI' erfahren will, 

welche Lange er seinem Glashause gehen muss. Dieser praktische Nutzen 

hat UIlS veranlasst, jene Tafeln hier aufzunehmen. 
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Vom chemischen Fokus. 

l'm diescs Kapitel zu beschliessen, bleibt uns noeh ubrig, elmge W orte 

tIber den chemisehen Fokus zu sagen, wovon wir schon vorhin geredet haben, 

indem wir erklarten, wa~ man darunter zu verstehen habe. Ein Objektiv, 

welches eine Differenz -des ehemisehen und optisehen Fokus zeigt, giebt kein 

seharfes Bild, wenn die empfindliehe Platte an die Stelle des matten Glases 
gesetzt wird. 

Man kann die Differenz, welehe z,yisehen dem ehemisehen und optischen 

Fokus vorhanden ist, auf folgende Weise ausprobiren. Man stellt, wie in 

Fig. 31, eine Reihe yon Ziegelsteinen, wovon del' eine immer hOher steht 

als del' andere, in grader Linie hintereinander auf. Del' Apparat wird in 

dieselbe Linie mit den Ziegelsteinen gebraeht, indem man auf die Mitte, z. B. 

auf c, einstellt und ein Bild aufnimmt. Wenn b odeI' d scharf werden, 

so ist del' ehemische Fokus entweder kUl'zer odeI' Hinger. Man erkennt die 

a; 

b 

t: 

d 

Differenz, welehe sieh zeigt, wenn man abweehselnd die Ziegelsteine b oder d 

einsteIIt; die mittlere Entfernung entspricht dem mittIern Fokus, den man 

immer beim Einstellen in Betraeht ziehen muss. Zu diesem Zweeke thut 

man am besten, das untere Brett del' Dunkelkammer in Grade zu theilen. 

Del' Untersehied des ehemisehen und optisehen Fokus wachst mit del' Brenn

weite, d. h. je naher ein Gegenstand dem Objektiv ist, urn so vie I mehr 

muss man ausziehen, weil del' ehemisehe Fokus grosser ist. 
LEREBOURS und SECRETAN haben gefunden, dass ein Objektiv, welches 

beim Daguerreotypverfahren keinen ehemisehen Fokus zeigte, eine leiehte 

Differenz fUr das nasse Verfahren ergab. Naeh Angabe dieser Herren haben 
die Objektive, welche keine Fokusdifferenz bei der Daguerre'schen Platte zeigen, 

aueh keine beim troeknen Papier; dasselbe Papier giebt abel', wenll es nass 

gemaeht wird, eine wenn aueh kleine DilTerenz. Dies Resultat erklart sieh 

leicht. In einem einfachen achromatisehen Objektiv lassen sieh die beiden Linsen 

als zwei Prism en ansehen, welehe ein aehromatisehes System bilden, Doeh 

sollte man eigentlich sieben Glaser verbinden, um einen volIkommenen Achro-
5* 
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matismns herznstellen, weil es sieben Hauptfarben giebt. Man begniigt sich 
jedoch bei einem gewohnlichen Objektiv, Roth nnd Gelh zusammenfallen zu 
lassen. Da aher das Blane nnd Violette grossere Brechbarkeit haben nnd 
die chemische Wirknng gerade in diesen Strahlen liegt, ist es offenhar, dass 
eine durch diese Prismen gehildete Linse einen chemischen Fokus hervortreten 
lassen muss. Dies vorausgesetzt, hehaupten wir, d ass jed e S u h s tan z e i n 
Maximum von verschiedener chemischer Intensitat in den brech
barsten Strahlen zeige. Der Ort del' gross ten ,\Virkung andert sich abel', 
je nachdem die Substanzen trocken oder fencht sind, wie dies besonders beim 
Jodsilber del' Fall ist. Man muss also bei einem Ohjektiv diesenchemischen 
Fokus korrigiren, indem man das Gelhe. worin sich die hOchste Lichtwirkung 
zeigt, mit dem Blanen, in welchem die grosste chemische ,\Virknng vorherrscht, 
zusammenfallen lasst. Ein so korrigirtes Objektiv wird keinen chemischen 
Fokns fUr diejenigen Substanzen zeigen. deren Hallptwirkllng im Blauen liegt, 
z. B. fiir die jodirte nnd bromirte Platte. Aber beim feuchten Jodsilber, 
dessen grosste Empfindlichkeit in den brechbarsten Strahlen liegt, wird es 
sich anders verhalten. Ein Objektiv. welches demnach ohne chemischen Fokns 
beim nassen Collodiumverfahren ist, wird einen leichten chemischen Fokns fill' 
das trockene Collodinmverfahren zeigen. Die Differenz wird zwar wenig merkbar 
sein, abel' wenn das Objektiv einen sehr langen Fokus hat, wird man sich 
leicht davon liberzengen konnen. 

Knrz, es wird ein gewohnliches achromatisches Objektiv nicht in der 
Weise korrigirt werden konnen, £lass es fiir aIle leichtempfindIichen Sub
stanzen ohne chemischen Fokus ist. 

§. 4. Photographisehe Chemie. 

Del' Zweck dieses Kapitels besteht keineswegs darin, einen, wenn auch 
noch so elementaren, Knrsns der photographischen Chemie zu geben. Wir 

bezwecken nur, einige Belehrnngen liber die am haufigsten in der Photo
graphie gebrauchten Snbstanzen mitzutheilen. 

Aequivalente. 

Die Gewichte, nach denen sich die Korper in 
vertreten Mnnen. 

chemischen Verbindungen 

Bei nachfolgender 
Aluminium 
Antimon. 
Arsenik 
Baryum 
Blei . 

Tabelle ist 

13,75. 
122. 

75. 

68,50. 

103,5. 

del' Wasserstoff als Einheit angenommen. 

Bor 10,88. 
Brom . 78.(80.) 
Cadmium 56; 

Calcium 20. 
Chlor . 35,5. 
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Chrom 26,24. Palladium 53.22. 

l\obalt 29,52, Phosphor 31. 

Eisen. 28. Platin. 98.56. 

Fluor. 19. Quecksilber . 100. 

Gol( 13) 196,4. (98.22.: Rhodium. 52.17. 

Jod 127. Sauerstoff 8. 

Iridium 98.66. Schwefcl . 16. 

Kalium 39,20. Silber 108. 

Kiesel. 21. Stickstoff. 14. 

Kohle. 6. Strontium 43,84. 

Kupfer 31.65. Titan . 25,17. 

Lithium 6.43. Uran . 60. 

)IagnesiUlll 12. Wasserstoff 1-

)langan 27.50. Wolfram. 92. 

)Iolybdan 48. 'Vismuth . 212.8. 

Natrium 23. Zink 32.53. 

~ickel 29,57. Zinn 59. 

Osmium 99,53. 

Aether (SchwefeUi.ther). 

Del' Aether ist eine farblose Fliissigkeit von angenehmem Geruche. In 

Wasser gegossen, lOst er sich kaum und schwimmt wie Oel oben auf. Er 

ist yielleichter als Wasser, weil e i n Kilogramm Aetller ungefiihr einen Raum 

yon 1350 Kubikc. einnimmt und ein Liter Aether nul' etwa 720 Gramm wiegt, 

wiillrend e i n Kilogramm Wasser bekanntlich den Raum eines Liters einnimmt. 

~Ian priift den Aether genau so, wie unten fUr den Alkohol angegeben 

ist. Er muss am Densimeter 0.729 bis 0,720 zeigen, um in del' Photo

graphic verwendbar zu sein (14). ~Ieistens ist es zweckmassig. ihn auf nach

folgende Weise zu rektifiziren. 

VOl' allen Dingen miissen wir abel' die Gefahr hervorheben, welche mit 

del' Behandlung des Aethers an solchen Orten yerknilpft ist, wo sich Feuer 

odeI' Licht in del' Niihe befinden. Wenn man in einem abgeschlossenen 

Ra'ume ein Fliischchen Aether verschiittete und dann mit einer angeziindeten 

13) In franzosischen "\Verken wird das Aequivalent des Goldes mit 98,22 an· 
gegeben, wahrend deutsche Chemiker 196,4. oder Au 2 =Au. annehmen. 

14) Mit der Bezeichnung Densimeter oder Diehtigkeitsmesser (von densus. -a, - um 
= dieht) ist ein Araometer zur Bestimmung des spez. Gewichtes gemeint. Da der 
Ausdruck ahnliehen aus klassischen Sprachen analog ist, wie z. B. Thermometer, 
Barometer, Mikrometer u. s. w., so Hisst er sich passend beibehalten. - Uebrigens 
sollte man derartige Instrumente nie gebrauehen, ohne sich zuvor von der chemi
schen Reinheit der zu priifenden Fliissigkeit iiberzeugt zu habeD. 
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Kel'ze hinzutrate, wiil'de diese Unvol'sichtigkeit eine schreckliche Detonation 

zur F olge haben, ein Fall, der schon sehr haufig eingetreten ist. Der Aether 

ist namlich eine Fliissigkeit, welche sich ausserordentlich leicht vedliichtigt 

und, indem sich die Dtimpfe desselben mit del' umgebenden Luft mischen, 

bilden sie ein sehr gefahrliches explosives Gemisch. 

Aus dem Vorstehenden folgt, class man den Aether uie am Abend aus· 

giessen muss; es sei denn, dass man sehl' ",eit yom Lichte entfernt ware; 

cbenso verhiilt es sich mit dem Collodium, welches abel' seines bedeutenden 

Alkoholgehaltes wegen etwas weniger gefahl'lich ist. 

Der kaufliche AeUter ist seHen rein. Man reinigt ihn, indern man ihn 

mehrere Tage mit Aetzkali in BerlihruJ)g lasst, wodureh die ernpyreumatischen 

(brenzlichen) Korper zerstOrt werden. Darauf ",ird er mit Wasser gewaschen . 

Jig. 32. Ulnfd)ttt be5 ,Xtt~tr5. .fig. 33. :Xvvnrnt jur Dt5tHlaiiott bt5 :Xrtgm. 

Hiel'zu dient ein Triehter mit Glashahn (Fig. 32), del' mit einer Glasplatte 

bedeckt ist. Wassel' und Aether werden zuerst in einer Flasche geschiittelt 

und dann in den Trichter gegossen. Es bilden sich zwei Schichten b und c, 

wovon die untere aus Wasser besteht. 'Yenn man den Hahn d ein wenig 

offnet, sammelt sich das Wasser in del' Flasche A, welche man nun durch 

eine andere ersetzt, urn den Aether aufzufallgen. 

Da5 Waschen des Aethers muss ",enigstens z,weimal wiederholt werden, 

aber beim zweiten und dritten Mal braucht man nul' wenig Wasser, etwa 

ein Zehntel vom Volumen des Aethers. 

Nachdem del' Aether gewaschen ist, muss er getrocknet lind desti1lirt 

werden; getl'ocknet wil'd er durch mehrstiindiges Vet'weilen in einer Flasche, 

welche Chlorcalciumstiicke enthalt; zum Destilliren dient del' in Fig. 33 ab-
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gebiluete Apparat, der auf den erslen Blick sehr komplizirt aussieht, in der 

That sich aber als sehr einfach ausweist, sob aid man ihn erst zusammen

gestellt und ein einziges Mal gebraucht hat. 

A ist ein Of en aus Thon, B ein Gefass aus Kupfer oder Eisen, welches 

etwas Wasser enthiHt, C die Retorte, deren Hals mit der Rohre ]) der Kiihl

yorriehtung aus Weissblech durch Kautschuk verbunden ist. 

Diese Rohre muss ungefahr ein Meter lang sein. Sie befindet sich theH

weise in einer grossern Rohre von zwei Zoll Weite und 60 Cent. Lange, die 

ringsum versehlossen ist. Doeh hat sie am obern Theile ein Abflussrohr a 

und am untern Theile, bei b, einen Trichter, durch welchen kaltes Wasser 

zufliesst. Die Rohre IJ ist am untern Theile umgebogen und miindet in eine 

Flasehe G. Uebrigens ist die Zeiehnung so gut ausgefiihrt, .dass die weHere 

Einriehtung des Apparates auf den ersten Blick deutlich wird. 

Wenn del' Apparat zusammengestellt ist, giesst man soviel Wasser in das 
G efass B, dass del' untere Theil del' Retorte C davon umgeben wird, und 

stellt dann eine Spirituslampe in den Of en A. Das'Vasser in B theilt seine 
\Yarme dem Aether in emit, und bald merkt man an den Aethertropfen 

am Ende der Rohre, dass die Destillation im Gange ist. }Jan unterbricht 

sie, sobald das Wasser in C 40 bis 45 0 C. zeigt. 
)lan muss soviel als moglieh das Feuer yon der Aetherflasche fernhalten 

und bestandig durch die Rohre b sehr. kaltes Wasser zufliessen lassen, damit 

das erwiirmte durch a abfliessen kann. Das Was8er 1Iat den Zweck, die 

Aetherdiimpfe zu kondensiren. 

Albumin. 

Eine flflssige Substanz, die ein Hauptbestandtheil des Eiweisses ist und, 

zu einer Losung von Silbernitrat gesetzt, sich mit dem SiIberoxyd zu einem 

weissen, sehr lichtempfindlichen Silberalbuminate verbindet. 

Das von den Sonnenstrahlen geschwarzte Silberalbuminat 

scheint eine Verbindung von Silberoxydul mit Albumin zu 

sein, denn die Salpctersaure lost da~selbe bei 50 Grad C. 

weder auf, noch wird es dadurch entfiirbt; Aetzkalilosung 

llagegen lost dies geschwarzte Albuminat vollstandig. Diesem 

Silberalbuminat ist die schwaehe Fiirbung- zuzuschreiben, wel

che die albuminirten Glaser beim Austritt aus der Dunkel-

kammer annehmen. 

Lm £las Albumin in del' Photographie vcrwendcn zu kon

nen, muss man es einer vorangehenden Behandlung unter-

,I 

werfen. ~Ian verschatIt sich sehr frische Huhnereier. zer- £ig. 31. tlut~tn. 

schlagt sie ungefifhr in der Mitte und sammelt das Eiweiss voIIstandig. Dies 

Eiweiss wird in eine Suppenschiissel von glasirtem Steingut gebracht und, 
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nachdem es mit Chlornatrium odeI' Jodkalium versetzt ist, durch zusammen

gebundene Ruthen aus Holz odeI' Eisenfiiden (Fig. 34) yollsUindig zu einem 

Schnee geschlagen. 

Dieser Eierschnee wird zwolf Stunden sich selbst iiberlassen; et' zerfliesst 

fast vollstandig zu farblosem Albumin. JUan thut wohl daran, dies Albumin, 

bevor man sich !lessen bedient, £lurch eine grobe Leinwand zu filtriren. 

Dies Eiweiss halt sich ziemlieh gut illl 'Vinter, aber illl Sommer geht es 

leicht in Gtihrung iiber; deshalb muss man es nur wenige Tage im "orau8 

bereiten. Weun man dem Albumin Ammoniak zusetzt, wird es ausserordent

lieh fllissig, sodass es leicht durch Papierfiiter hindufch geht. 

Dies feuchte Albumin gerinnt leicht durch Hilze, abel' trocknet nicht. 

Alkolen (siehe Pyroxylin). 

Alkohol. 

AUwhol, diese aIlgemein bekannte Fliissigkeit, siedet bei 78° C. und Yer

brennt ohne Riickstand. Ein Kilogramm 

Alkohol entspricht ungefahr einem ~Iaasse 

yon 11/4 Liter; ein Liter Alkohol wiegt in 

runden Zahlen 800 Gramm. 

DeI' Alkohol ist haufig mit Strol1-

tl1eilchen, Korkstiickchen u. s. w. vel'

unreinigt. In diesem FaIle muss man 

ihn filtril'en. - Fig. 35 iiberhebt uns 

del' ]Uiihe, diesen Vorgang naher zu 

el'klaren. Wenn del' Alkohol scilWach 

ist, wird er mit der Haifte seines Ge

wiehtes Aetzkalk iiberdestillirt (s. Destil· 

lation des Aethers); wenn el' abel' nach 
fig. 3;;. filtrirrrpprrrnt. 

Firniss riecht, muss er unbedingt ver

worfen ,verden, selbst fUr die Reinigung del' Platten. 

.fig. 36 Utl~ 3;. 
:Xrtiottttltr 

mit ([ulinb,r. 

TIm die Starke eines reinen Alkohols zu messen, bedient man sieh eines 

Al'aometers von GAy-LussAc. Dies Instrument, welches auch Allio ho 10m e te r 

genannt wird, ist gam von Glas und besteht aus einer diinnern Rohre, ,,·orin 

sich ein Papier befindet, auf dem clie Abtheilungen verzeiclmet sind, und aus 

einer z\witen, viet grossern Roilre mit einer kleinen Kugel, die mit Queck

silber gefiHit ist. Es ist so konstruirt, dass es bei einer Tempel'atllr yon un

gefahr 150 C. im absoillten Alkohol ganz untertaucht und 100" anzeigt, wiihl'eud 

in reinem Wasser die Rohre sirh vollstandig oberhalb des Niveau's del' 

Fliissigkeit befindet. Die dazwischen liegenden Abtheilungen geben ziemlieh 

genau die wirkliche Menge reinen Alkohols an, \velehe in dem untel'slIcilten 

'Yeingeist vorhanden ist. 
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~o sollte also del' Photograph, der Alkohol kauft, ein AlkollOlometer, 

Fig. 36, und ein kleines Probirrohrchen aus Eisenblech, Fig. 37, besitzen. 

~lan bedient skh dieses Instrumentes auf folgende Weise. Nachdem man den 

Alkoholometer in das Probirriihrchen gestellt hat, gies;;t man dasselbe fast 

voll Alkohol, sod ass das Glasinstrument nieht den Boden beriihrt. Nun kann 

man leicht den gesuchten Grad am Niveau del' Fliissigkeit auf del' R6hre 

ablesen. Fig. 36 stellt einen solchen Versueh dar, bei dem del' Alkoholo

meter ungefiihl' 80 0 anzeigt. Zu photographischen Zweeken verwendet man 

gewohnlich einen Alkohol von 90 bis 94°. 

Del' Alkoholometer von CARTIER, welchel' in del' Form ein wenig "om 

Ariiometer des GAY - LUSSAC abweicht, wird im Handel haufig zum ~Iessen 

del' Starke des Alkohols verwendet. Die Grade, welche diese beiden Arao

meter zeigen, wenn sie in Alkohol von verschiedener Starke getaucht wer

den, sind folgende: 

Ameisensaure. 

GAy-LUSSAC: 

100, 

95, 
90, 

85. 

CARTIER: 

Diese Saure wird als Ersatz del' Essigsaure beim Hervorrufen empfohlen. 

Sie ist sehr leicht zu bereiten, indem man in einer Retorte ein Gemisch von 

rohem Glycerin und OxaIsaure destillirt. Die verdiinnte Ameisensaure geht 

indessen langsam iIber, und zuweilen dauert die Operation mehrere Tage, 

kann abel' des Nachts unterbrochen werden. 

Das Rohprodukt wird durch kohlensaures Natron neutralisirt, in einer 

Trockenkammer getr~cknet nnd mit seinem Gewichte Schwefelsaure destillirt, 

wohei die Ameisensaure als eine farblose Fliissigkeit, die im Geruch Aehnlich

keit mit Essigsiiure hat, iIbergeht. 

Ammoniak. 

Eine mit Ammoniakgas gesattigte FHissigkeit von sehr charakteristischem 

Geruche. Der Ammoniak des Handels wird gewiihnlich aus den Leuchtgas

abfallen bereitet, deshalb linden sich feste organische Kiirper darin aufgelost. 

Asphalt, siehe Judenpech. 

Asphaltflrniss, siebe Firnisse. 

Bernsteinfirniss, siehe Firnisse. 

Brom. 

Ein fliissiger Korper von erstickendem Gerucbe und dunkelrother Farbe. 

Er "ird zur DarsteUung der Bromverbindungen gebraucht. 
Monckhofen, Handb. d. Photographie. 6 
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Bromammonium. 

Loslich in Wasser, ,renig loslich in Alkohol und Aether; wit'd erbalten, 

wenn man konzentril'te Losungen von schwefelsaul'em Ammoniak und BI·om

kalium zusammengiesst. Del' Niederschlag besteht aus seh,,-efelsaurem Kali; 

die ]Hutterlauge wird his zum Trocknen vel'dampft und mit wasserhaltigem 

Alkohol ausgezogen, del' nul' das Bromammonium anflost. Die alkoholische 

Losung giebt heim Vel'dampfen das Bromammonium. 

Bromcadmium. 

Eine ,reisse, in Wasser, Alkohol nnd Aether losliche Substanz, die leicht 

krystallisirt. t"m sie darzustellen, bringe man in eine Flasche mit einge

schlifl'enem Stiipsel 30 Gramm Brom, 100 Gr. Wasser nnd 30 Gr. Cadmium, 
entweder in Stangen odeI' als Blech. l\'ach Verlauf yon einigen Tagen ist 

die Fhissigkeit farblos gewonlen, man filtrirt sie und verdampft zum Trocknen 

in einer Porzellanschale. )Ian kann sie aueh ki-ystallisiren lassen, muss dann 

abel' mit grossen Quantitaten arbeiten. 

Das Bromcadmium verleiht dem Collodium die Eigeuschaft, nach VerIauf 

einer gewissen Zeit zu gelatiniren_ 

Bromkalk. 

Eine rothe Substanz mit starkem Bromgeruch, den man nicht einathmell 

darf. Del' Bromkalk ist keine bestimmte Verbindung, denn del' Kalk kan II 

sich nul' mit del' Brol1lwasserstoffsaure zu Bromcalcium vereinen, SOndeI'll 

ein blosses Gemisch aus Kalk, Bromcalcium und einer besonderen Brom
verbindung, die wahrscheinlicb dem unterchlorigsauren Kalk entspricht. Doch 
ist die Unterbromsaure noch nicht isolirt worden. Wir lassen hier die Be

reitungsweise des Bromkalks folgen: 

"Man i.ibergiesst ungeloschten Kalk mit hinreichendem Wasser, um ihn 

vollstandig zu loschen, dano schlagt man ihn durch ein Haarsieb unt! bringL 

ihn endlich in eine Flasche mit weitem Halse und eingeschliifenem Stopsel. 

Wenn die Flasche ein Kilogramm geloschten Kalks enthalt, giesst man rasch 

100 Gramm Brom Zll, dessen widerliche und gefahrliche Dampfe man sorg

faltig meiden muss. Die soforl Yerschlossene Flasche wird einige Minuten 

ti.ichtig geschi.ittelt und das Gemisch 24 Stullden an einem kiihlen Orte sich 

selbst i.iberlassen. Dann oflnet lllan die Flasche und zerstosst die Klumpell 

mit einer lUorserkeule aus Porzellan oder Glas, urn ein recht homogencs 
Gemisch zu bekommen. 

Jetzt werden abermals 75 Gramm Brom auf den Kalk geschiittet und aIle 

eben beschriebeuen Operation en wiederholt, bis man endlich die unter delll 

Namen Bromkalk bekannte rothliche Substanz erhalt. Auf aIle FaIle ist dabei 

am wichtigsten, dass man die Klumpen wohl zerstosse, urn ein pulvriges 
Gemisch zu erzielen. 
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Del' so bereitete Bromkalk wird in Flaschen mit eingeschlitIenen Stopseln 

verwahrt. die man nur iitTnet, wenn man sicb des Inhaltes bedienen will. 
t:ebl'igens halt diese Substanz auf lange Zeit VOl'. 

Del' Chlorbromkalk wurde friiher mit vielem Gluck aIs beschleunigende Sub

stam verwendet. In BetretT der Zusammensetzung desselben haben "ir nur zu 
wiederholen, was wir vom Bromkalk gesagl haben: dass die Chemie keine 

bestimmte Verbindung dieses Namens kennl, dass er vieimehr ein blosses 

Gemisch aus KaIk, Brom- und Chiorcalcium, und aus Brom und CbIor ist. 

1m Allgemeinen mllss eine beschieunigende Substanz, weiche bestandiger 
Verwendung fahig sein soll, aus einem poriisen Kiirper bestehen, der gieich

sam die Brom - und Chiordampfe einsaugl und sie lim' Iangsam wieder von 
sich giebt. Deshalb kiinnen aile diese Gemische niehl aus beslimmlen Ver

bindungen bestehen, wei! sie sonst gar keine odeI' eine nul' beim Anfang 

del' Zel'setzung merkbare Wirkung haben wiirden. 

)Ian erhaIt einen Chiorbl'omkalk von ausgezeichneter Wirkung, wenn man 

wie beim Bromkalk verfahrt, abel' 120 Gramm Cblorbrom zum Kilogl'amm 

Kalk set~t, indem man das erste )lal 80 Gramm, das zweite Mal 40 Gramm 

nimmt. Die so erhaltene Substanz sieht dem Bromkalk iiberaus ahnlich. 
Einige Operateure bedienen sich mit Vortheil des Bromkalks und del' 

Brommagnesia, weiche sie also bereiten: 

)Ian mischt in einem Morsel' aus Porzellan 

200 Gramm kohlensaure Magnesia 
mit 800 " geliischten Kalk. 

Diese )lasse wird in eine Porzellanschale mit abgeschliffenen Randel'll 

gebracht und mit Hulfe eines mattgeschliffenen Glases, welches als Deckel 

dient, hermetisch verschiossen. Auf das Gemisch stellt man Ubrgliiser, in 

welche 100 bis 150 Gramm Brom odeI' Chlorbrom gebracht werden, und 

uberlasst das Ganze auf einige Tage sich selbst. Del' Kalk absorbirt nun 

das Brom ganzlich und venyandelt sich in eine sofort brauchbare Chlor

bromverbindung. 

Bromkalium. 
Diese Substanz ist sehr lOslich in WasSer, krystallisirt in Wiirfeln, !liist 

Jod-, Brom - und Chlorsilber, und kommt in sehr rein em Zustande in den 
Handel. 

Bromsilber 

erhaIt man heim Zusatz von salpetersaurem Silheroxyd zu einer alkalischen 

Bromverbindung. Del' Niederschlag ist gelblichweiss und in Ammoniak 105-

lieh. - Bromsilher schwarzt sich am Lichte, besonders bei Gegenwart von 

iiberschussigem Silbernitrat; es nimmt dabei die Farbe des metallischen 

Silbers an. 
6* 
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In einer mit einem gleiehen Volumen Wasser verdiinnten Salpetersiiure 

ist diese Farbung eine violette, wie hei der Chlorverbindung. 

Cadmium. 

Ein weisses. sehr leicht schmelzbares Metall, welches in del' Photographie 

zur Bereitung des Brom- und Jodcadmiums dient. 

Chlorbromkalk, siehe Bromkalk. 

Chlorkalk, siehe Unterchlorigsaurer Kalk. 

Chlorgold. 

Eine viel gebrauchte Substanz, deren Elementarzusammensetzung nach

stehende Formel ausdriickt: 

Au 2 - 196,5 
CJ4 - 142 
II - 1 

339,5. 

Wir kiinnen also sagen, dass, in runden Zahlen, auf 340 Gramm reines Chlor

gold 200 Gramm metallisches Gold kommen, odeI', was auf dasselbe hinausiaufl, 

dass nsiebzehn Gramm Chlorgold zehn Gramm metallisches Gold enthalten." 1.5) 

Das im Handel vorkommcnde Praparat ist gewohnlich unrein; bald ent

halt es einen Ueberschuss vou Chlorwasserstoffsaure, bald Chlol'natrium, und 

gar haufig noch andere Substanzen. 

Reines Chlorgold ist gelbbraun und sehr zerfliesslieh, es fiirbt Papier und 

Hande violet, wird vom Lichte und del' Warme in melaIlisches Gold reduzirt 

und ist endlich in Wasser, Alkohol und Aether leicht loslich. 

Es wird entweder aus goldhaltigen Ruckstiinden oder aus Goldmiinzen 

bereitet. Das Gold der Schmueksaehen enthalt haufig Silber und muss yorher 

zu selir diinnen Blattchen ausgewalzt werden, sonst verhindert die anhaCtende 

Schicht yon Chlorsilber, welehe sieh im Konigswasser bildet, eine "ollstandige 

Auflosung des Goldes. 

Zuerst macht man sich Konigswasser, indem man in einem Glase mit 

eingeschliffenem Stopsel einen Volumtheil Salpetersiiure mit vier Volumtheilen 

Chlorwasserstoffsaure miseht. 

Das Gold, wir wollen annehmen gemiinztes Gold, wird in einem Koch

fHischchen mit Konigswasser iibergossen uud auf einer Spirituslampe erhitzt. 

Die FHissigkeit gerath in's Kochen und das Gold lost sieh raseh, "ahrend 

Chlor und rothe Dampfe von Untersalpetersaure sieh entwickeln. Wenn diese 

rothen Dampfe verschwinden und noeh ungeiostes Gold zuri.ickbleibt, wird 

15) Nach der von dentschen Chemikern angenommenen Aequivalentzahl miisste 
die Berechnung eine andere werden, wenn nicht Au 2, d. h. zweimal 98,22, gleich 
196,5 waren, also die franzosische Formel, indem sie Au 2 statt Au setzt, der deutschen 
Ausdrucksweise Au CZ 3, H OZ gleichbedeutend wiirde. 
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nach und naeb ueues Konigswasser zugesetzt, bis alles Gold voUsUindig ver

sclmul1l1en ist. Del' Inhalt des Flaschchens wird nun ausgegossen und in 

cincr kleinen Pol'zellanscbale mit rundcm, odel' besser, flachem Boden zum 
Troeknen yel'dampft. 

Dies ist die wiehtigste Operation, die mit sehl' viel Sorgfalt ausgefiihrt 

,,-e!'llen muss. lUan thut wolll, das Verdampfen langsam VOl' sieh gehen ZIl 

lassen und abzubreehen, ,,'enn die Chlorverbindung eine braune Fltrbung 

annimml. Beim Erkalten bilden sich Krystalle, die man so raseh "ie mog
Heh in Flasehen hringt. 

Wenn die Hitze aIlzu gering war, giebt es einen Ueherschuss von Saure; 

wenn sie allzu stark ist, zersetzt sieh das Chlorilr. Von beiden Nachtheilen 

ist del' erste mrzuziehen und zwar aus folgenden Grllllden: 
Die Menge des wrwendeten Goldes ist bekallnt, yom gemiinzten Golde 

muss man ein Zehntel des Gewichtes als Kupfergehalt abziehen. Die folgende 

Proportion giebt die lUenge des Chloriirs an. 

Wenn 10 Gramm Gold 17 Gr. Chloriir geben, werden n Gramm x Gramm 

Chloriir geben. Hat man also ein franzosisehes Zwanzigfrankenstiiek, welches 

17 X 6 
ungefahr 6 Gramm reines Gold enthalt, wrwendet, so erDalt man 

10 
oder 10 Gr. reines Goldchlorid. 

Wir wissen demnach, dass wir 10 Gr. Chlorgold haben, obwol das 

erhaItene Gewicht betriichtlicher ist, was yom Ueberschllss an Saure herriihrt. 

Dieses saure Chlorgold wird in wenig Wasser geliist und mit einem Stiick 

Iireide in Beriihrung gebracht, welches man vermittelst cineI' iUarserkeule 

in del' Fliissigkeit zerreibt. Unter lebhaftem Aufbrausen wird die goldhaltige 

Losung vollstandig neutralisirt. Nun verdiinnt man die Fliissigkeit so lange 

mit Wasser. bis sie in einer graduirten lUensur 550 Kubikcent. einnimmt, 

dann wird sie filtrirt. 
AIle Filter werden aufbewahrt, die Gefasse, wol'in Goldlosungen "a

ren, gut ausgespiilt und dieses Spiilwasser in einem grossel1 Glasgefass ge

sammelt. Nachdem man mit Chlorwasserstoffsaure angesiillert, giesst man 

eine filtrirte Eisenvitriollosung hinzu, wodurch das Gold in Gestalt eines 

schwarzen Pulvers niedergeschlagen wird. In dieses Gefiiss bringt man auch 

alles Gold aus den sauern, neutralen und alkalischen Tonbiidern, mit Aus

nahme derjenigen, weiche unterschwefligsaures Natron ent

h a It e n. Jene Bader werden mit Chlorwasserstoffsaure angesauert, bis sie 

eine deutIich gelhe Farbung zeigen, und, wie gesagt, mit Eisenvitriol ausgeHiIlt. 

Funfzig Kubikcentimeter obiger fiItrirten Fliissigkeit enthalten also ein 

Gramm yoIIkommen neutrales Chlorgold. Die andern Salze, "elehe in del' Lasung 

zugegen sind, iiben durchaus keinen Einfluss auf die Tonbiider aus. - Wenn 
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nun ein alkalisches Tonbad ron einem Gramm Chlorgold, oder Chlorgold mit 

Chlornatrium (Chlorgoldnatrium), uml flmf Gramm kohlensaures Natron vor
geschrieben ist, so nimmt man 50 Kubikc. Fliissigkeit, wei! diese Menge e i n 

Gr. Chlol'gold enthalt. Ebenso Yerrahrt man bei allen andern Formein. 

Das Chlol'gold mit Chlornatrium odeI' Chlol'kalium findet dieselbe Vel'

wendung wie das gelYiihnliche Chlorgold. Urn diese Salze zu bereiten, muss 

man abel' mit gl'ossen Mengen al'beiten, die man dann mit Leichtigkeit 

krystallisiren lassen kann. Bei allen Formeln, in denen diese Substanzen 
vorgeschrieben sind, kannen sie durch unser nelltralisirtes und filtrirtes 
Chlorgold ersetzt werden. 

Chlorplatin. 

Ein Salz, ,,-je das Chlorgold, bei dem'das Gold durch Platin ersetzt wil'd; 

auch die Bereitung beider stimmt iiberein, 

Chlorplatin giebt den positiven Bildern ebenfalls einen schtinen yioletten 

Ton, greift sie aber sehr an. 

Chlorsilber. 

Wird erhalten, wenn man eine alkalische Chlorverbindung zu einer Silber

nitratlosung setzt. 

Das Chlorsilber ist weiss und sehr lichtempfindlich. Es gchwarzt sich 

am Lichte sogal' in einem Gemisch yon Wasser und Salpetersaure bei einer 

TempeI'atuI' "on 40 0 C.; "enn diese Zersetzung also nur in einer Trennung 
der verbundenen Elemente, Chlor und Silber. bestande, miisste das Silber im 
Augenblick des Entstehens geliist werden und die Chlorverbindung weiss bleihen. 

Chiorsilber besitzen die Photographen stets in grosser :MeIige, denn aIle 
silberhaltigen Losungen, die yon Riickstanden herruhren, mit Ausnahme del' 

unterschwefligsauren, sollten in einem grossen Glasgefiiss gesammelt werden. 

Wenn es voll ist, "ird Chlorwasserstoffsaure zugesetzt, indem man die Flus

sigkeit mit einem Glasstabe umriihrt, damit sich iiberall Chlorsilber bilden 

kann. Nach Verlauf einiger Stunden hat sich die FlUssigkeit geklart und 

man iiberzeugt sich durch Zusatz einer Chlorwasserstoffsaure, ob alles Silber 

niedergeschlagen ist. Sollte die Fliissigkeit sich truben, also noch ungefalltes 

Silber yorhanden sein, so hatte man abermals eine ausreichende Menge Chlor

"'asserstoff zuzusetzen. 

Endlich giesst man die klare FHissigkeit ab und schiittet sie ",eg. Wenn 

man im Verlauf einer Reihe von Operationen eine grosse Menge Chlorsilber 

gesammelt hat, macht man die Flussigkeit mit etwas ChlorwasserstoffsflUre 

ein wenig sauer und stellt ein Zinkblech hinein. 

Das Chlorsilber wechselt allmalig die Farbe; es war zuerst weiss oder 

violet gefarbt und wird nun schmutzig-grau, wie metallisches Silber. 

)Ian darf die Flussigkeit nicht bewegen, sondern muss die Reduktion 
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durch das Zink ruhig YOI' sich gehen lassen. Wenn das Zinkblech fUr die 

)Ienge del' Chlorverbindung ausreicht, genugt dazu eine Nacht; wenn nicilt, 

"ird dasselbe sich vollstandig auflosen. 

Sobald alles Chlorsilber reduzirt ist, wird das Zinkbleeh mit dem Finger 

gerieben lIml in der Fliissigkeit hin lind her bewegt, Ulll £las Silber los

zlIlosen; dann lasst man absetzen, was in wenigen Minuten yor sieh geht. -

Die Fliissigkeit wiI"d so weit wie moglich abgegossen lind £lurch soyiel Chlor

wassel'stofIsalire ersetzt. als allsreicht, urn £las mechanisch mit niederge

schlagene Zink aufzlliosen. Hundert Gramm reiehcn £law aus. Nach einer 

Stunde wird das Gefass mit Wasser gefiHIt, der Ruhe iiberlas

sen lind abenllals dekantirt. Alles Silber wird dann auf einem 

filter gesammelt lind wenn die Fliissigkeit abgelaufen ist, das 

filter aus dem Trichter genommen und auf einem erhitzten 

Steine allsgebreitet, damit es mit dem Silber trockne. Man kann 

es allch auf einem Teller in einer Trockenkammel' trocknen. 

Wenn Silber lind Filter trocken sind, llresst man beides 

zusammen mit etwas Soda odeI' Aetzkali, odeI' besser, mit 

gcschmolzenem odeI' grob zerstossenem BOI'ax in einen klei-

nen Schmelztiegel, den man sofort zur Rothgliihhitze bringt. 

1m Feuer schmilzt del' Borax in seinem Krystallisationswasser, 

LliIht sich auf lind schmilzt abermals. In diesem Zustande 

giesst man ihn auf eine Marmorplatte, urn ibn in kleine Stiickc 

Zl\ lcrstossen. Wenn man nicht geschmolzenen Borax lIahme, 

"iirde del' Inhalt des Tiegel,; zum grossen Theilc hinaus-

gnrorfen, was betrachtliche Verluste llach sieh ziehm} diirfte. 

Das geschmolzene Silber sammelt sich als J\lumpen (He-

gulus) am Boden des Schmelztiegels, den man nach dem .£ig.38. UOIJltn;nugt. 

Erkalten zerschlagt und das Mctall herauszieht. 16) 

Bei einigem Geschick ",ird das folgende Verfahren bessel' gelingen. )Ian 

Yerschafft sich einen guten Graphittiegel yon geringem Umfange und crhitzt 

ihn, nachdem er mit kohlellsaurem N'atron gefiillt ist, Lis zur Rothgli'lhhitze 

in einem Zimmerofen, dann heLt man ihn mit einer Zange (fig. 3S) ab lind 

stiilpt ihn urn. Alles geschmolzene kohlensaure Nab'on messt nun heraus, 

aher del' Tiegel ist yom Alkali inpriignirt und gefirnisst. Jetzt kann er oft

mals zum Schmelzen des unreinen Silbers, welches aus del' Reduktion des 

16) Es thut nicht gerade Noth, den Tiegel jedesmal zu zel'schlagen; vielmehr 
ist es wiinschenswerth, dass er reeht lange vorhalte, weil jeder neue Tiegel eine 
ziemliche Menge Silber absorbirt, wlihrend der alte sich nach uud nach mit Silber 
inkrustirt und dadurch haltbarer wird. Geht er abel' endlich entzwei, so 10hnt es 
sich wenigstens der Miihe, ihm seine Silberbeute wieder abzujagen. DE R. 
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Chloriirs entsteht, verwendet werden. Aber, statt ihn mit dem geschmolzenen 
Silber auf dr-m Feuer erkalten zu lassen, nimmt man ihn, bei einer noch 
hohen Temperatur, mit einer eisernen Zange ab und giesst das geschmolzene 
Silber aus einer gewissen Hohe in einen Kiibel mit kaltem Wasser. So er

halt man ein gekOrntes Metall. 
Was die leichten Sloffe anbetl"ifft, die im Tiegel vorhanden waren und 

yom Papier und and ern Unreinigkeiten herriihrten, so werden diese, ihrer 

Leichtigkeit wegen, vom Wasser fortgefiihrt, wenn man die SilberkOrnel· 
unter die Lampe bringt, wahrend das schwere Silber rein zuriickbleibt. 

Dies sehr leicht ausfflhrbare Verfahren ist del' direkte,n Reduktion des 
Chlorsilbers durch Kreide und Kohle, odeI' dem Auskochen mit Aetzkali und 
Traubenzucker bei weitem vorzuziehen. 

Das erhaltene Metall ist nicht sehr rein. Oft hinterlasst es beim Auflosen 
in Salpetersaure einen schwarzen, feingepulverten Riickstand, welcher nichts 
Anderes, als metallisches Gold ist. Urn es zu sammeln, wird die Silberlosung 
in eine andere Schale dekantirt, del' schwarze Riickstand zweimal hinter
einander mit etwas Wasser, welches man zur ursprimglichen Salpetersaure
losung wieder hinzugiesst, ausgewaschen und endlich auf einem Filter gesam

melt, welches man auf einem heissen Steine trocknen lasst. 
Wenn man eine gewisse }Ienge dieses Goldes gesammelt hat, fiigt man 

dasjenige hinzu, welches aus den allen unterschwetligsauren Losungen und 
aus den Tonhiidern kommt. AIle diese Filter und goldhaltigim Papiere wer
den zusammen auf einem Teller verbrannt, die Asche sorgfaltig gesammelt 
und in einem kleinen Tiegel mit vorher geschmolzenem Borax in Rothgliih
hitze gebracht. 

Cyankalium 

kommt im geschmolzenen und krystallisirten Zustande VOl'. Es ist eine 
giftige Substanz, die man bessel' kaufen als selbst bereiten kann. 

Collodium. 

Eine Losung von Schiessbaumwolle in Aether-Alkokol, auf welche wir 
ausfilhrlicher zuriickkommen werden. 

Collodiumwolle, Schiessbaumwolle, PyToxilin. 
Es giebt eine Reihe yon Substanzen, wdche dieselbe Zusammensetzung 

zeigen und in del' Chemie mit dem Namen "Cellulose" bezeichnet werden. 
So bestehen Papier, Flachs, Hanf und Baumwolle wesentlich aus Cellulose. 
Unter dem Mikroskope erscheinen diese Korper als diinne, in jeder Richtung 
verschlungene Fasern, die eine mehr oder weniger innige Verkettung zeigen. 
Von allen Substanzen, welche Cellulose enthalten, Iiefert die Baumwolle nns 
die reinste Form derselben, denn, abgesehen von einigen mechaniscb bei

gemengten Verunreinigungen, besteht die Baumwolle aus reiner Cellulose. 
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Wenn ",ir also spater von Cellulose reden werden, moge der Leser die weisse, 

unverarheitete Baumwolle als Typus dieses Korpers festhalten. 

Die Cellulose zeigt mehrere sehr interessante Eigensehaften, wovon uns 

abel' nur folgenrle besonders interessirt. 

'Venn man eine, von meenanisehen Verunreinigungen freie, Baumwolle auf 

10 )linuten in konzentrirte Salpetersaure legt, dann mit viel Wasser ausspiHt 

und trocknet, sollte man, dem aussern Ansehn naeh, glauben, dass sie durehaus 
lieine Veranderung erlitten Mtte. Doeh findet man, wenn sie VOl' und naeh diesel' 

Operation gewogen wird, eine betrachtliehe Gewichtszunahme; die BaumwoIle hat 

also eine chemische Veranderung erfahren. In del' That zeigt die Analyse, dass 

sie die Salpetersaure sich assimilirte un,d Wasser abgegeben hat. (Anm. 17.) 

Das so erhaltene Produkt wird Pyroxylin, Schiessbaumwolle, Collodium

"'oIle odeI' ~itrocellulose genannt. 
Es ist gleichgiiltig, ob man mit diesel' odeI' jener Varietal von Cellulose, 

weIr he gerade zur Hand ist, experimentirt; man kann ebensowol Baumwolle, 

als Flachs, Papier, Hanf u. s. w. verwenden. Gewohnlieh wird BaumwoIle 

zur Bereitung des Pyroxylins genommen, man erhillt alsdann ein weisses 

Pr~ipal'at, welches del' Baumwolle zum Verwechseln ahnlich ist. Es ist 
llnloslich in Wasser uncI Aelher, lost sich abel' in Essigilther, Ace

ton (IS), Aetheralkohol, Melhylalkohol (Holzalkohol) u. s. w. - Der gewohn

liehe, wassel'freie Alkohol Hist eine kleine )lenge desselben, del' wasserhal

tige abel' uieht. 
Da~ Pyroxylin enLziilldet sich mit grosser Heftigkeit Lei de\' Anniiherung 

eines bl'ennenden Korpers; es besitzt eine viel gri.issere Explosi\"kraft, als 

das beste Jagdpulver, uml verbreunt mit einer solchen Sehnelligkeit, class, 

wenn man es auf gewohnliehem Schiesspulrer anziindet, dieses yoIlkommen 

umersehrt bleiht. Sobald man Pyroxylin bloss auf 140 0 C. erhitzt, entzundet 
es sich pli.itzlieh und zerschmettert das Gefass, ,,"orin es sicl! Lefindet. 

Ii) Friiher hielt man das Pyroxylin flir ein Salz del' Salpeters;iurc. HADOW hat 
zuerst nachgewiesen, dass gar keine Salpctcrsaure darin vorkommt, SOlldern nnr 
eine niedrigereOxydationsstufe derSalpetersullre: die Untersalpeter8aure. Diese 
"Cntersalpetersiinre ersetzt entsprechende "\Vasserstoffuqlli\"alente in der BallmwoIIe, 
die dadurch zu Nitrocellulose oder Schiessbaumwolle gemacht wird. - Allsfiihrlichere 
Angaben findet del' Leser in der "Agenda des pmkt. Photogr. von K. DE ROTH und 
O. SPA~IER. Zweiter Jahrg. Ib63." 

18) Das Aceton ist ein Zersetzungsprodukt del' Essigs;Lure. "'Venn diese in 
Dampfform durch eine mit Kohlenstiickchen angefiiIlte Rohre ans Porzellan geleitet 
wird, welche man im schwachen Gliihen erhalt, zernillt sie in Kohlensullre und 
Aceton. Bei der trocknen Destilbtion von wasserfreien essig-sanren Salzeri, z. B. 
des essigsanren Bleioxyds, wiri! ebenfalls Aceton gewonnen. Es ist eine nentrale, 
leichtfllissige, farblose, geistige Fli.i.ssigkeit von durchdringendern Geruche und bren

nendem Geschrnacke. 
IlIon ckhoven, Handb. d. Photographie. 7 
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IJie verschiedenen Arten von Pyroxylin. - Urn Sehiessbaumwolle zu be
kommen, genugt es nieht allein, die Baumwolle in ein Gemiseh von Schwefel
saure und Salpetersaure zu tau chen ; es bedarf dazu vielmehr einer Reihe von 
Vorsiehtsmaassregeln, die wir in diesem Artikel bespreehen wollen. 

Wenn man Baumwolle in das erste Hydrat del' Salpetersaure taucht, he
kommt man eine Suhstanz mit ziemlieh veranderlichen Eigenschaften; sie ist 
aber stets sehr explosiv und nur wenig loslieh im Aetheralkohol. Wird da
gegen, statt einer so konzentl'irten Saure, eine schwaehere verwendet, so ist 
das Produkt zwar wenig explosiv, abel' in Aetheralkohol leicht loslich. -
Man sieht leicht ein, dass es fUr die Photographie von sellr grosser Wichtig
keit ist, die verschiedenen Bildungsweisen dieser Korper zu studiren und 

zugleich die entstandenen Varietaten uTiter einander zu vergleichen, urn zu 
entseheiden, welche man vorziehen will. 

Wir haben schon angefuhrt, dass die Baumwolle beim Eintauchen in 

Salpetersaure Wasser abgiebt. Hieraus folgt, dass, je mehr Baumwolle auf 
ein Mal verarbeitet "ird, desto mehr die Sam'e sich durch die Wassermenge 
verdunnt, welche sie del'· Baumwolle entzieht, wodurch (liese die seltsame 

Eigenschaft erlangt, sich zu einer bestimmten Zeit, unter Entwicklung "on 
Untersalpetersaure, aufzulosen. 

Der Zusatz von Schwefelsaure soIl dazu dienen, diese Zersetzung zu ver
hindern. In der That l1at diese Saure eine sehr grosse Neigung zum Wasser, 
so dass die Baumwolle, wenn man sie in ein richtiges Gemisch von Salpeter
saure und Schwefelsaure bringt, sich darin nicht auflost, weil das freiwerdende 
Wasser sofort von der Schwefelsaure absorbirl wird. 

Die Schwefelsaure ubt keine chemische 'Virkung auf die Baumwolle aus, 
d. h. die Schiessbaumwolle enthalt keine Schwefelsaure; aber wir werden 
gleich sehen, inwiefern die Gegenwart der Schwefelsaure dennoch in Be
tracht kommt. 

Wenn man in gewohnliche, mit der Halfte ihres Volumens Wasser ver
dunnte, Schwefelsaure, nachdem sie sich abgekuhlt hat, nach und nach 
gleiche Mengen Baumwolle taucht und den neuen Zusatz jedesmal Hinger darin 
verweilen lasst, dann diese Proben abwascht und sie durch nachfolgendes 

Eintauchen in das erste Hydral der Salpetersaure zu Schiessbaumwolle macht: 
wird man an denselben bedeutende Unterschiede wahrnehmen. Die Baum
wolle, welche nur wenige Sekunden in der Schwefelsaure war, gieht eine 
Schiessbaumwolle, die eine Schicht von so ungewohnlicher Fesligkeit bilclet, 

dass sie sogar unter einem starken Wasserstrome sich nicht abhebt. Die 
folgende Probe, welche langer in der Schwefelsaure verweilte, ist nach del' 

Auflosung in Aetheralkohol viel fliissiger und verbreitet sich weit besser uber 
die Glasplatte, hebt sich aber dagegen viel leichter ab. Endlich haben wir 
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noch die sehr wichtige Thatsache anzufiiliren, dass die Aufio8ung einer an

deren VarieUil von Schiessbaumwolle, worauf die Schwefelsaure am limgsten 
eingewirkt hat, beim Zusatz einer Jodverbindung das Collodium lebhaft 
roth farbt. 

Del' Leser wird die ausserordentliche Wichtigkeit aller diesel' Beobaeh
tungen, welche \lir HARDWICH verdanken, vollkommen einsehen, wenn er 
bedenkt, dass Pyroxylin, die wichtigste Substanz in del' Photographie, mit 
cineI' Mischung von Sc~wefelsaure nnd Salpetersaure bereitet wird. Wenigstens 
durfte es einleuchten, welche Vorsichtsmaassregeln zu beobaehten sind, um 
jedes ~Ial ein gleiches Produkt zu erzielen. 

Betrachten wir jetzt die Rolle des Wassel's im Sauregemisch! - Wir 
verschaffen uns dazu ein Volumen des ersten Hydrats derSalpetersaure und 
z wei Volumen konzentrirte Schwefelsaure; wir misehen sie, lassen erkalten 
und tauchen eine kleine ~Ienge Baumwolle hinein, die wir naeh zehn Mi
nuten herausziehen; dann nehmen wir eine zweite und dritte Portion u. s. w., 
bis endlich die eingetauchte Baumwolle sich aufliist. So erhalten wir eine 
Reihe von Proben, die augenscheinlich mit del' selben Saure bereitet sind, 
abel' in Wahrheit mit immer mehr verdunnten Sauren, wei! jede BaumwoIl
probe neue Wassermengen zufiihrte. Wie ein Versuch ausweist, zeigen die 
erhaltenen Sorten einen merklichen Unterschied. Die erste ist ausserordentlieh 
explosiver Natur und im Aetheralkohol unliislich; die zweite ist liislich, giebt 
abel' beim Verdunsten eine dicke, wollige Schieht, welche sich leicht vom 
Glase abheht; die dritte hildet, unter gleichen Umstanden, eine SchieM, 
welche allen Anforderungen entsprieht; die vierte endlich hat sich aufgeliist. 
- Daraus folgt, dass zur Bereitung eines guten photographisehen Pyroxylins 
uas Sauregemisch weder aHzu konzentrirt noeh aHzusehr verdiinnt sein darf (19). 

Endlich ist auch die Temperatur, bei welcher man arbeitet, nicht ausser 
Acht zu lassen. So giebt cine Misehung, welche k a It ein sehr explosives 
Pyroxylin liefert, beierhohter Temperatur ein weniger explosives, aber 
loslicheres Produkt; auch zeigen sich wichtige Unterschiede in del' Qualitat, 

je nachdem das Gemisch m e h rod e r wen i g e r warm gewesen ist. 
Bereitung der CollodiumUJolle. - Nach dem Gesagten wird man ein

sehen, dass die Collodium wolle verschiedene Resultatc Hefe!'t, je nach dem 

19) Der Verflll!ser hat, obwol er oben darauf hindeutete. scheinbar vergessen, 
eine eigenthiimliche Wirkung der Schwefelsaure hervorj!luheben: wir me in en den 
"pergamentirenden" Ein1luss, den sie auf die Baumwollenfaser ausiibt, indem sie 
dieselbe in analoger Weise verandert, wie das Papier veralldert wird, wenn man 
es einige Sekunden auf Schwefelsaure schwimmen lasst. - (Siehe die Abhand
lung: "Ueber die Bereitung der Collodiumwolle" in der "Agenda fUr den prakt. 
Photo von K. DE ROTH und OTTO SPAlIlER." -

7* 
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Konzentrationsgrade del' verwendeten Sanren und den Temperaturverhalt

nissen. Schon kommen im Handel zwei verschieden benannte Produkte vor: 

Collodiumwolle fiir Aether - und fiir Alkoholcollodium. 

Die erstere ist besonders fiir ein Collodium mit Ucberschus3 von Aether 

bestimmt, die letztere fUr ein Collodium, bei dem del' Alkohol vorherrseht. 

Das A I k 0 len von SUTTON ist eine Collodiumwolle, die giinzlich in Alkohol 

loslich ist. Sie lasst sich nach unsern AngaLen bereiten, nur muss man Lei 

einer Temperatur yon 70 oder 75 0 C. arbciten. 

Es giebt viele Methoden zur Bereitung diesel' verschiedenen Arten yon 

Pyroxylin. Obwol diejenige des Hel'rn MARC-ANTOINE GAUDIN in den grossen 

Fabl'iken chemischer Priiparate nicht mehr befolgt ",ird, wollen wir sie, ihrer 

leichten Ausfiihrbarkeit wegen, hier dennoch mittheilen. 

In ein Trinkglas giesst man 90 Gramm mogIichst farblose, kaufliche 

Schwefelsaure und fiigL, in kleinen Mengen, 60 Gramm fein gepulvertes 

salpetersaures Kali hinzu. Sob aid man ein homogenes Gemisch erzielt hat, 

taucht man drei Gramm recht weisse und moglicbst reine, gekrampelte Baum

wolle vollstandig darin unter. Wenn man glaubt, dass die Baumwolle losliche 

Verunreinigungen enthalt, muss man sie vorher in destillirtem Wassel' 'waschen 

und dann recht sorgfaltig trocknen. - Die Saure muss aIle Baumwollfasern 

wohl durchdringen, "eohalb man diese mit einer Glasrohre ordentlich in die 

Fliissigkeit hineinpresst. Nun wird das Gefass mit einem Teller bedeckt, 

damit man nicht die sich fortwahrend entwiclielnden Dampfe einaLhmet. 

Die Baumwolle muss wenigstens z e h n Minuten mit del' Saure in Beriihrung 

bleiben; bessel' ist es sogar, sie noch Hinger darin zu lasse~, 'weil man 

dadurch gewohnlich ein leichter losliches Pyroxylin erhalt. Da die Baum

wolle sich mit dem Salpeter und del' Schwefelsaure zu einer klumpigen 

Masse mischt, muss sie aus dem Glase sofort in eine grosse Schiissel mit 

Wasser gebracht und darin lebhaft bewegt werden, damit das anhaftende 

Salz sich los108t. 

Bisweilen haftet diese'r Salpeter, odeI' vielmehr dies schwefelsaure Kali, 

so fest an den Baumwollfasern, dass man, nach einem zehnstiindigen Aus

wassern in kaltem Wasser, noch Spuren daton vorfindet. Deshalb hallen 

wir es fill' besser, die Baumwolle aus del' Saure in warmes Wasser zu bringen 

und darin bestandig zu hewegen. Dann wird die Baumwolle nach Yerlauf 

yon fUnf Minuten weich und biegsam sein. Sobald dies erreicht ist, bringt 

man sie unter den Wasserstrahl eines Brunnens und driickt die Fliissigkeit 

mehrere Male aus. Dies Auswaschen muss sehr sorgfaltig geschehen, denn 

es ist von del' hOchsten Wichtigkeit, dass die Saure vollstandig entfernt wCl'de. 

Zuletzt wird die BaumwoIle auf einige Minuten in kochendes Regenwasser 

geworfen und dann an del' Luft getI'ocknet. 
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"'enn man die Collodiumwolle in grossern Mengen darstellen "m, wr

schafIe man sich zuvor 

1) sogenannte englische Schwefelsaure, die am Araometer von BEAmli 

66° zeigt; 
2) kaufliche Salpetersaure, welche, wie oben angegeben, bei 123 ° iiber

deslillirt wurde. 
In einer KrystaHbiirette, ',velche in Kubikcentimeter getheiIt ist, werden 

50 Kubikcent. Salpetersaure von 1,4 sp. Gew. abgemessen und in das Glasgefass a 

(Fig. 39) gegossen. Ebenso werden 100 Kubikc. Schwefelsilure abgemessen und 

ebenfalls in das Gefass a geschuttet. ])a das Gemisch beider Silurcn heiss wird 

und tlas Gefass springen kOnnte, stellt man dasselbe in die glasirte Sehiissel 

A, odeI' auch in eine jener Porzellanschalen, die bei photographischen Ope
rationen gebraucht werden. \Venn dann das Glas springt, geht wcnigstens 

die Saure nieht verI oren. 

£ig. 3~. ilertitnng ~tr i!:ollobinmmcli,. £i9· Hl. 

Ein Thermometer, welches man im Augenblicke del' lUisehung ill die 

Sauren stellt, steigt bis auf 70 odeI' 80 ° C. Indem man nun die Fliis~igkeit 
mit einem dicken Glasstabe umruhrt, liisst man so weit erkaIteu, bis das 

Thermometer 60 0 C. zeigt. Jelzt tragt man in kleinen Portionen etwa 7 

Gramm gekrampelte Baumwolle hinein. Jeoes einzelne Stiickchen Baumwolle 

"ird beim Eintragen in die Fliissigkeit mit dem Glasstahe gepresst, um die 

tuft vollstandig auszutreihen und das Einsaugen der Baunmolle zu hefordern. 

Wenn Alles eingelragen ist, "ird del' Glasstab herausgenommen und das Ge

filss mit einer Glasscheibe, die Schiesshaumwolle abel' mit einem rundcll Glas

stucke bedeckt. Nach Verlauf von zehn .Minuten winl die Sa.ure in ein 

anderes Gefass gegossen und die iiberschiissige Fliissigkeit ausgepresst, indem 

man mit dem Glasstabe auf das mnde Glasstuck drllckt (Fig. 40). Das Ah

gegossene lasst sich durch Zusatz von 10 Kubike. Schwefelsaure abermals fUr 

drei Gramm Baumwolle verwenden. 
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Die erhaltene Schiessbaumwolle wird, wie oben angegeben, ausgewaschen. 
Der Deutlichkeit wegen wollen wir die Formel kurz wiederholen: 

Salpetersanre (1,4) . . . . .. 50 Kubikc. 
Schwefelsanre (1,8) ...... 100 " 
Banmwolle .......... 7 Gramm. 

Zehn Minuten, bei 60 0 C. -, eingetaucht. 
Zum schon einmal verwendeten Sauregemiseh setze 

Schwefelsanre . . . . . . . .. 10 Kubikc. 
Banmwolle ... 3 Gramm. 

Eintauehen, wie oben, zehn Minuten. 
Diese Operation mnss raseh ohne Innehalten yor sieh gehen, so dass die 

Fliissigkeit nieht unter 50 0 C. abkiihlen kann. 
Das so bereitete Pyrox),lin ist vollstandig in Aetheralkohol loslieh und 

breitet sieh auf dem Glase yollkommen aus. Es ist von weissgelber Farbe, 
besonders wenn es mit ammoniakhaltigem 'Wasser ausgewasehen wurde. 

Um zu erkennen, ob die Collodium wolle hinlanglieh ausgewasehen ist, giesst 
man das letzte Wasehwasser in ein gut gereinigtes Probirrohrchen uml taueht 
blaues Lackmuspapier hinein, welches die geringste Spur von Saure dureh 

eine rolhe Farbung anzeigt. Zeigt sich diese nieht, so presst man das Wasser 
aus den Flocken, zerrt sie auseinander und liisst sie in freier Luft, oder besser, 
an del' Sonne troeknen. 

Vorstehende Formel liefert ein Pyroxylin fUr das Aethereollodium. 
Alkoholische Collodiumwolle. 
In den heissen Klimaten verbreitet sieh das Collodium nul' langsam auf 

der Glasplatte, weil del' Aether bei einer sehr niedrigen Temperatur siedet. 
Hier ist die Verwendung einer alkoholisehen Collodiumwolle der gewohnlichen 
Collodiumwolle vDrzuziehen, indem dadureh ein grosserer Alkoholzusatz zum 
Collodium ermtiglieht wird. 

Die alkoholisehe Collodium wolle winl genau so bereitet, "ie wir oben 
angegeben haben, abel', statt bei 60 0 C. zu arfJeiten, lasst man das Gemisch 

his 45° C. erkalten. 

Obige Formel winl elm'eh naehfolgende ersetz!: 
Salpetersanre (1.4) ..... ' 80 Knbikc. 
Schwefelsanre (1,8) ..... 100 
Banmwolle . . . . . .,. . . .. 8 " 

Essigsaure. Eisessigsaure. 

Die Essigsaure oeler krystallisirbare Essigsaure ist eine farblose Fliissigkeit, 
die nach Weinessig rieeht, der, wie bekannt, selbst aus verdiinnter Essig
saure bestebt. 

Die Essigsaure, welehe in del' Photographie verwendet wird, ist kein 
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Monohydrat. Gewohnlich wird sie erst bei 4 0 C. fest, wallfend das Mono
hydrat bei 150 ·C. verbarrt. In einem wohlverschlossenen Flaschchen auf
bewahrt, gefriert die Fliissigkeit nicht immer bei diesel' Temperatu .. , ja nicht 
einmal unter 0, abel' es geniigt, das Flaschchen zu offnen und zu schiitteln, 
damit die Krystallhildung sofort beginne. 

Das Essigsaurehydrat nimmt, wenn man es mit einer geringeo Menge. 
Wasser vermischt, so an Dichtigkeit zu, dass man sich des Araometers nicht 
bedienen kann, um dessen Gehalt an reiner Saure zu hestimmen. 

Da sich in del' Photographie die gewohnliche Essigsaure ebenso vortheil
haft verwenden lasst, als die konzentrirte Saure, und man sie tiberall habeo 
kann, bleibt uns demnach nul' iihrig, ihren Konzentrationsgrad zu bestimmen, 
urn sie in den vorgeschriebenen Mengen verwenden zu Mnnen. 

Auf folgende Weise kann man den Gehalt von zwei Essigsaurelosungen 
bestimmen: Man giesst in eine graduirte Rohre 5 Kubikcentimeter reine Saure, 
andererseits fugt man tropfenweise folgende Losung hinzu: 

Wasser ............. 100, 
Aetzkali . . . . . . . . . . .. 10, 
blane'Lackmustinktur .... einige Tropfen. 

Nehmen wir an, dass die konzeiltrirte Saure bei Zusatz von 50 Kubik
centimeter Aetzkalilosung blau werde. Wenn man nun mit del' gewohn
lichen Saure ebenso verfahrt und nul' 25 Kubikcentimeter Kalilauge braucht, 
damit sie blau werde, so ist dies ein Beweis, dass die erstere doppelt so 
konzentrirt war, als die letztere. 

lUan hereitet die Essigsaure, indem man in einer Glasretorte ein Gemenge 
von 5 Theilen essigsanren Natrons und 10 Theilen Schwefelsaure iiberdestillirt. 
In del' Vorlage sammelt sich die Essigsaure als eine farhlose Fliissigkeit, die 
dadllrch konzentrirt wird, dass man die Temperatur so lange erniedl'igt, bis 
sich Krystalle hilden. Man dekantirt die Fhissigkeit, schmilzt dann die Kry
stalIe, ktihlt "ieder ab, his sich andere hilden, und erneuert diese Operation 
drei bis vier Mal, wodurch man eine Essigsaure vom bOchsten Konzentrations

grade erhiilt. 
Die Essigsaure "ird im Hervorrufer und im Silberhade vemendet. 
Essigsaures Sllbernitra.t. 
Ein Gemisch von Essigsaure und saIpetersaurer Silberoxydlosung in ver-

8chiedenen Verhaltnissen. 
Eisenvitriol, siehe Schwefelsa.ures Eisenoxydul. 
Firnisse. 
Die photographischen Firnisse sollen vorzugsweise dazu dienen, das Collo

diumhautchen vor Verletzungen, denen es seiner grossen Zartheit wegen 
vielfach ausgesetzt ist, zu schtitzen. Von' den verschiedenen harzigen und 
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fliissigen Korpern, die zur Fabrikation derselben verwendet werden, fiihren 

·wir folgende an: 

Kopal, Sandarach, Mastix, Gummilack (gelb und weiss), (Anm. 20), Bern

stein, Terpentinol, Benzin, Alkohol, Aether und Chloroform. 

Alle diese Substanzen, in mehr oder weniger abweichenden VerhiiItnissen 

gemischt, geben photographische Firnisse, abel' die besten sind die aus Bern

stein und "eissem Schellaek bereiteten. 

Bernstein/irniss mit Benzin. Bernstein oder Ambra nennt man ein Harz, 

welches an den Kiisten del' Ostsee gefunden und zur Anfertigung von Perlen 

und andern Toiletteartikeln rerwendet wit'd. Aus diesel' Fabrikation kommen 

eine Menge von Abfiillen in den Handel, die aus Bernstein erster QualiUit 

bestehen. Nur diesen darf man zur Anfertigung eines gut en Firnisses 'aus· 

wahlen, zumal der Preis ein ziemlieh massiger ist. 

Man zerstosst den Bernstein in kleine Stflcke und el'hitzt ihn bis aut 300 0 C. 
in einem eisernen Gefasse mit wohl lutirtem (21) Deckel, der in del' ;\Iitte 

eine kleine Oeffnung haben und behalten muss. Es entwiekeln sieh viele 

weisse Dampfe, die man unbeaehtet lasst; naeh und nach wird abel' der 

Bernstein weich, schmilzt llnd blaht sieh auf. In diesem Augenblick nimmt 

man das Gefass yom Feuer und lasst die l\Jasse erkalten. Del' so behandelte 

Bernstein ist sehr leicht loslich in Benzin und Chloroform, worin man ihn 

im Verhaltniss yon 8 zu 10 Prozent aufIost. Mit Benzin erhalt man einen 

brannen Firniss, der aber auf dem Glase cine sehr wenig gefal'bte Schicht 

zeigt. Er trocknet im VerIanf weniger Minuten nnd ist dann sehr gliinzelld, 
so dass es ·zuweilen schwer Mlt, das Glas yom Firniss zu unterscheidell; 

abel', was das Beste ist, diese Schicht wird ·dureh die EimYirkung del' Sou

nenstrahlen nicht wieder enyeicht (22). 

:W) ~1it dem X amen Gummilaek oller Lack ",ird eiu Baumsaft bezeichnet, der 
in Folge von Insektenstichen aus manchen Baumen 1ndiens (Ficus religtosa und 
indica) fliesst und an der Luft eintrocknet. 1m rohen Zustande heisst er S t 0 c k -
lack, nach Extraktion des Farbstoffes Schellack. Der ungebleichte Schella('k 
hat eine gel b Ii c he, der gebleichte eine wei sse Farbe. \Veitere Belehrung gie bt 
das treffliche vVerk: "Photographisches Lexikon von Dr. Jul. Schnauss. Zweite 
Auflage. Leipzig 1863." 

21) Als Lutum oder Bindemittel kann man in diesem FaIle Lehm gebrauehen, 
worauf der Name (Lutum = Koth, Lehm) schon hinweist. 

22) 1eh habe schon friiher (s. Major Russel's "Tanninverfahren") damuf aufmerk
sam gemacht, dass beim alleinigen Gebrauche obigen Firnisses die Collodiumschieht 
haufig verdorben wird, und deshalb ein vorheriges Gummiren empfohlen. Neuerdings 
hat Herr Hermann Vogel dieselbe Ersc.heinung beim \Veingeistfirniss beobaehtet. 
(S. "Phot. Archiv" vom Mltrz 1863.) Er setzt zu 200 Kubikc. des auf 40 Grad (R. 
oder C.?) erwarmten Firnisses nach und nach 20 Tropfen \-Vasser, wodurch sieh 
ein weisser flockiger Niederschlag bildet, der sich beim Umschiitteln und Erwiirmen 
wieder auflost. Ein so praparirter Firniss liess niehts zu wiinschen ubrig. 
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Bernstein{irniss mit Chloroform. Slatt des Benzins kann man sich aueh 
des Chloroforms, odeI' Sehwefelkohlenstotfs, zum Auflosen des nieht ge. 

sehmolzenen Bernsteins bedienen. Man nimmt ebenfalls 8 bis 10 Tlleile 

Bernstein auf 100 Kuhikeent. des Losungsniillels. Naeh langerer Einwirkung 
desselben erhalt man eine gelbe Losung, die filtrirt werden muss und auf 
dem Negativ augenblicklich trocknet. Aber es ist eine interessante und be
merkenswerthe Thatsache, dass dieser Firniss, obwol er anscheinend bessel' 
ist als der mit Benzin bereitete, diesem dennoch nachsteht, denn wir hahen 
an zahlreichen Negativen die Beohachtung gemacht, dass bei einem raschen 
Temperaturwechsel die SchichtRisse bekam und grosse Spalten hervorrief, 
weiche unverbesserliche Flecke veranlassten. Gerade wegen dieses raschen 
Trocknens ist die Schicht hart und zerbrechlich. 

Firniss aus Gummilack (Scheltack(irniss). - Diesel' Firniss wird warm 
venwndet. Zur Bereitung desselben bringt man in eine Kochflasche 

1000 Kubikcent. Alkohol von 95°., 
80 Gramm weiss en Schellack. 

Wenn man die Temperatur durch Eintauchen del' Flasche in warmes 
Wasser ein wenig' steigert, geht die Liisung in wenigen l\linuten YOI' sich. 
Die langen und leicht~n weissen Faden von unloslichem Gummilack werden 
abfiltrirt, und die schwach gelb gerarbte Fliissigkeit ist nun zum Gebrauche 
ferUg. 

Firniss von schwarzer Farbe (schwarzer Lack, Asphaltfirniss). Der 
Firniss endlich, welcher gebraucht winl, urn positive Glasbilder mit einem 
schwarzen Ueberzuge zu :versehen, hat folgende Zusammensetzung: 

Fluorkalium. 

Benzin . 
Asphalt. 

1 Liter, 
. 80 Gramm. 

Ein weisses Salz, welches in Wasser loslich ist und die Glaser, in denen 
es aufbewahrt wird, angreift. 

Fiinffachschwefelkalium (Schwefelleber). 
Eine braune Substanz, welche gebraucht wird, um die silberhaltigen 

Losungen ali; Schwefelsilber niederzuschlagen. 

Gallu8saure. 
Da man sie nur in grosser Menge mit Vortheil bereiten kann, wollen 

wir die Bereitungsweise nicht mittheilen. 
Die Gallussaure ist ein leichter, fester Korper von weissgelbem Aussehen, 

schwer lOslich in kaltem Wasser, vollstandig losIich in Alkohol. 1m Handel 
ist sie haufig mit schwefelsaurem Kalk, der in Alkohol unloslich ist, vermischt. 

Die Gallussaurelosungen dienen zur Ent"ickelung der BHder auf Papier 

und Albumin. 
Monckhoven, Handb. d. Photographie. 8 
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Gelatine. 

Eine weisse Substanz, welche sich in lauwarmen Wasser lost. 

Glycerin. 

Ein fliissiger Korper von siissem Geschmack, welcher die Eigenschaft be

sitzt, nieht trocken zu werden und an der Luft unverandert zu bleiben. Er 

"ird in grossen Mengen bei der Fabrikation del' Stearinkerzen gewonnen. 

Jod. 

Von diesel' metallisch glanzenden Substanz unterscheidet man zwei Sorten: 

das p I' a ci p i ti rt e und das sub Ii m irte J 0 d. Ersteres "'ird mit Chlor, 

letzteres mit Jodkalimll, Mangansuperoxyd und Schwefelsaure bereitet. 

Das prazipitirtc Jod kommt in violetten, amorphen Massen VOl', £las subli

mirte in glanzenden Flittern. Das letzterc ist das reinste. 

Jod ist in Aether und Alkohol loslich, abel' fast unlOslich in Wasser. 

Freies Jod rarbt mit Starkekleister bestricl1enes Papier dunkelblan, ausge

nommen in alkoholischen Losungen, wo diese Farbung nul' schwach hervor

tritt. Die Hande erhalten vom Jod braune Fleeke, die abel' von selbst wieder 

verschwinden. 
Seiner Fliichtigkeit wegen muss das Jod in Flasehen mit eingesehliffenen 

Stopseln verwahrt werden. 

Jodammonium. 

Diese Substanz wird bereitet, indem man einerscits einen Theil sehwefel

saures Ammoniak in zwei Theilen Wasser, andererseits drei Theile Jod
kalium in einem Theile Wasser auflost. Es ist gut, diese Losungen in 

einem Kochflaschchen zu erwarmen und sie warm zu mischen. 

Beim Erkalten scheiden sich Krystalle von schwefelsaurem Kali aus. Die 

)Iutterlauge winl zum Troeknen verdampft und mit Alkohol bchandelt, del' 

£las Jodammonium anfiost. Die Losung wirel wieder verdampft. (1. KRAFFT.; 

Diese Jodverbintlung ist ziemlieh unbesUindig. 

Jodkadmium, Jodzink und Jodeisen. 

Diese Jodverbindnngen bilden sich, wenn man ihre Metane, bei Gegen

wart von 'Vasser, so lange mit Jod erwarmt, bis vollstandige Farblosigkeit 

eintritt. Beim Kadmium dauert diese Operation mehrere Stunden. Nul' dal'f 

man nieht allzu stark erhitzen, sonst wurde sieh viel Jod verfliichtigen. Die 

filtrirte und abgedampfte Mutterlauge liefert die Jodverbindungen. 

Jodkalium. 

Diese Substanz wird im Grossen in den Jodfabriken bereitet; sie ist oft 

sehr rein und ganz geeignet zu photographischer Verwendung. 

In Wasser ist sie sehr leieht loslieh, viel weniger in AlkohoI. 
Jodsilber. 

Wird dureh doppelte Zersetzung erhalten, wenn man cine alkalisehe Jod-
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H'rbindung zu einer Silbernitratlosung setlt. Das Jodsilber raUt als ein stroh
gelhes Pulver nieder, welches sich in Cyankalium und unterschwefligsaurem 

:.'II atron lost, aher in Ammoniak fast nnloslich ist. 
Reines, U. h. gut ausgewaschenes Jodsilber schwarzt sich nicht am Lichte. 

Es vergehen mehrere Tage, be\'or es iril Sonnenschein in merklicher Weise 
seine Farbe andert. Es schwarzt sich dagegen sehr rasch, wenn. es mit 
iiberschiissigem Silbernitrat zusammenkommt, ausgenommen, wenn die Silber
nitratIosung ilberschiissige Salpetersaure enthiilt. Dies beweist, dass Jodsilber 
yom Lichte in Silber nnd Jod zerlegt wird. 

Das Jodsilber bildet mit den alkalischen Jodverbindungen DoppeIsalze. Es 
verbindet sich auf gIeiche Weise mit dem salpetersauren Silberoxyd zu Jod
silbersaIpeter (23). 

Judenpech (Asphalt). 

Ein schwarzgIanzender Korper mit sehr veranderlichen Eigenschaften, der, 
in Benzin gelOst, flir Glaspositive ais Firniss dient. Durch die Einwirkung 
des Lichtes erfiihrt das Judenpech eine Oxydation. 

Kaolin (Porzellanthon). 
Ein Silikat, welches aus verwitterten feldspathigen Mineralien entstehr, 

aus Felsmassen, die einen betrachtlichen Theil der Erdrinde ausmachen. Es 
ist eine weisse, thonartige Snbstanz, die zum Entfarben del' Silberhader 
dient, weIche zum Empfindlichmachen albuminirter Papiere vemendet werden. 

Konigswasser. 

Ein Gemisch von einem Volumtheile Salpetersiiu\,e mit 3 ode\' 4 Raum
theilen Chlorwasserstoffsaure. 

Lackmus. 

Diesel' Farbstoff ist bei allen Farbenhandlern zu haben. Mall Ia~st ihn 
mit dem doppelten Gewichte Wasser kochen, filtrirt durch Leinwand nnd 

llberziebt weisses Papier an beiden Seiten mit der dunkelblauen Fliissigkeit. 
Dann rugt man zur blauen Losung unter Umriihren einige Tropfen Essigsaure, 
"odnrch sie so fort gerothet wird. Nun trankt man neue Papierblatter mit 

der Flussigkeit (24). 

23) Dr. SCllNAUSS war meines Wissens der Erste, welcher genaue Unter
suchungen liber den Jodsilbersalpeter anstellte. Er hat auch nachgewiesen, dass 
freies Silbernitrat das Schwarzen des Jodsilbers veranlasse. Es kann nicht schaden, 
auf solche Thatsachen bei Gelegenheit hinzuweisen, weil sie der deutschen For-
schung zur Ehre gereichen. DE R. 

24) Man kann sieh das Lackmuspapier in grosser Menge auf leichte und rasehe 
Weise bereiten, wenn man einen Bogen weisses Seidenpapier- auf einem xeinen 
Brette ausbreitet und die LackmuslOsung mittelst eines Haarpinsels etwas reichlich 
auftragt, dann 7 bis 10 ~dere Bogen damuf legt, ·den obersten wieder mit der 
Losnng bestreicht, abermals 10 Bogen aufdeckt, den letzten Bogen wieder anfeuchtet 

. 8* 
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Das blaue Papier wird von sauren Losungen roth, das rothe Papier in 
alkalischen Losungen blau. 

Nitroglykose. 

Eine Substan~, die wie Schiessbaumwolle bereitet wird, indem man die 
Baumwolle durch Zucker ersetzt. Es ist ein plastischer Stoff, unloslich in 
Wasser, loslich in Alkohol und Aether. In Gegenwart von Alkohol zersetzt 
er sich unter Bildung von Salpeterather und eines Korpers, del' eine Ver
bindung mitdem Silbernitrat eingeht. 

Pyrogalluss1l.ure. 

Eine weisse, krystallisirte Substanz, welche unter dem Einflusse des 
Sauerstoffs del' Luft rasch geschwarzt wird. Sie dient zum Hervorrufen del' 
CoUodiumbilder und reduzirt mit grosser Energie das Silber aus seinen Lo
sungen. Doch wirkt sie weniger energisch, als die schwefelsauren Verbin
dungen des Eisens und Urans, und besonders als die unterphosphorigsauren 
und phospborigsauren Verbindungen. 

Wir ilbergehen die ausserst milhsame Bereitungsweise del' Pyrogallussaure. 

Pyroxylin, siehe Collodiumwolle. 

Polirroth (Englisch Roth). 

Wird erhalten, wenn man Eisenvitriol bei Rothglilhhitze kalzinirt. Die 
fein zerriebene Masse wird geschlammt und man sammelt nllr das feine Pulver, 
welches niederriiUt, sobald die grobern Theile sich abgesetzt baben. 

Quecksilberchlorid (Aetzsublimat). 

Eine weisse Substanz, loslich in Wasser, Alkohol und Aether, die in der 
Photographie kaum noch Verwendung tindet. 

Biickstll.nde. 
Die Riickstande, mit denen man es in del' Photographie zu thun hat, 

beziehen sich meist auf Gold und Silber; aber auch die alten Collodiumreste 
konnen Verwendung tinden, wie wir zeigen werden. 

A. lJie silberhaltigen Riickstiinde. 

1. In den Filtern und Papieren. Um das Silber herauszuziehen, 
werden sie vorerst getrocknet und dann Stuck fUr Stiick verbranut und die 
Asche gesammelt. Man ilbergiesst diese Asche, in einer Porzellanschale, mit 
dem gleichen Gewicht Sillpetersaure, die mit einem Raumtheil Wasser ver
dilnnt wurde. Beim Erwarmen lost sich das Silber in wenigen Minuten. 
Nachdem die filtrirte Fliissigkeit mit viel Wasser verdiinnt worden, wird sie 

und so ad libitum fortf'ahrt, endlich oben ein Bret anbringt und einigo Gewichte 
a.ufsetzt. In einer Viertelstunde ist aIles Papier gleichmassig durchfouchtet nnd 
kann auf ausgespannten Fadeu getrocknet werden. - So lassen sich in wenigen 
Stunden mehrere hundert Bogen Lackmuspapier anfertigen. DE R. 
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mit Chlorwasserstoffsaure hehandelt, wodurch das Silber als Chlorverhindung 

niederfaUt. (Siehe Chlorsilher.) 

2. Die unterschwefligsauren Losungen, welche lange gebraucht wurden, 

werden entweder durch Schwefelleber als SchwefelsilbQr ausgefiillt (siehe 

S c h w e f e lsi I b e r), oder dutch ein grosses Zinkblech, welches alles Gold und 

Silber niederschliigt. Zu diesem Zwecke thut man wohl, das Zink cine ganze 

Woche in den Losungen zu lassen. 

Die Fh1ssigkeit wird dekantirt und durch Wasser ersetzt, in welch em das 

Zinkblech abgekratzt wird, urn alles anhaftende Silber loszulosen. Nachdem 

man auf diese Weise wiederholt gewaschen und dekantirt hat, wird das Silber 

gesammelt und geschmolzen, wie wir oben unter Chlorsilber angegeben haben. 

3. Die Waschhader, welche den Tonbadern voraufgehen, werden mit Chlor

wasserstoffsaure versetzt" urn das Silber als Chlorsilber niederzlIschlagen, 

welches dann zu Silber reduzirt wird. (S. den Artikel "Chlorsilber. ,,) 

-1. Die Fli"tssigkeiten von der Hervorrufung mit Eisenvitriol, Gallussaure 

lInd Pyrogallussaure geben viel Silber, wenn man den Schlamm, welcher 

sich darin bildet, sorgfaltig sammell. AIle Hervorrufnngsflussigkeiten werden 

deshalb in ein grosses Gefass gebracht und filtrirt. Der braune Schlamm, 

welcher auf dem Filter zuruckbleibt, wird getrocknet und in einem Tiegel 

geschmolzen. 
5. Die alten SiIberbader werden mit einer Losung von Eisenvitriol redu

zirt, wodurch alles Silber als Metall niederfiillt. Wenn Chlorwasserstoffsiiure 

die Flflssigkeit nicht mehr trflbt, ist die AusfiHIung eine vollstiindige gewesen. 

Bei allen diesen Operationen ist es gut, methodisch zu verfahren. :Man 

bringt deshalb das niedergeschlagene Silber mit dem Chlorsilber zusammen 

und wiischt £las Ganze ,'or der Reduktion mit Zink, und wenn es reduzirt 

ist, trocknet und schmilzt man dasselbe auf ein ~Ial, wie oben angegeben. 

Der Silberklumpen (Regulus) scheidet beim Behandeln mit Salpetersaure 

das Gold als schwarzes Pulver abo 

B. lJas Gold wird aus den Tonbiidern auf folgende Weise wiederge

wonnen. Aile diese Bader, mogen sie nun sauer oder alkalisch sein, werden 

mit Chlorwasserstoffsaure versetzt, bis sie eine deutlich henortretende gelbe 

Fiirbung annehmen; dann verdunnt man sie mit Wasser und behandelt sie 

mit einer filtrirten Losung von Eisenvitriol. Das Gold fallt als schwarzes 

Pulver nieder. Nachdem sich dieses abgesetzt, wird die Flussigkeit dekantirt 

und das Gold mit cinem Pinsel von den Wandungen des Gefiisses entfernt. 

Dann dekantirt man dasselbe mit einem neuen Wasserzusatz in eine Porzel

lanschale und bringt es endlich auf ein Filter. 

Es ist wichtig, den gauzen Niederschlag beisammen zu halten und erst dann 

zu dekantiren, wenn das Gold hinlanglich Zeit zum Absetzen gehabt hat. 
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Wenn man so die RiicksUinde einer Anzahl von Operationen vereinigt 

hat, verbrennt man die Filter, worauf das Gold gesammelt wurde, und schmilzt 

die Asche mit ausgegliihtem (kalzinirtern) Borax in einern Schrnelztiegel zu 

einem kleinen reinen Goldklumpen (Regulus). 

c. lJie Verarbeitung des Aethers und Alkohols {{US {{ltem Collodium 

lohnt sich nicht der !\'luhe; man fiigt Wassel' hinzu und ,"crwendet die 

Reste zurn Reinigen der' Glasplatten. Das zugesetzte Wassel' schlagt die 
Collodiurnwolle nieder, welche dann abfiltrirt wird (25). 

Salpetersaure. 
Diese Saure kommt gewohnlich im Handel rein ,"or. Bisweilen enthiilt 

sie ChlorwasserstofI -, Jodwasserstotf - und selbst Jodsaure, oft auch salpetrige 

Saure. Man kann sic hinlanglich reinigen, .wenn 

man zuerst etwas Silbernitrat zusetzt, wodurch 

Jod und Chlor niedergcschlagen werden, und sic, 

nachdcm del' Niederschlag sich abgesetzt hat, in 

cine Rctorte (Fig. 41) dekantirt. - Nun wird sic 

in einer Retorte B (Fig. 42) iiherdestillirt, wobei 

die rcine Sliure sich ill der Vorlage C ansammelt. 

Del' Apparat ist so einfach, dass eine Beschrei

bung iiberfliissig sein diirfte. Wir wollen bios 

hernerken, dass es gut ist, die Vorlage C zuwcilen 
zu drehen, damit sich die saurell Dampfe hessel' 

verdichten. 
Wenn man das erste Hydrat derSalpetersaure 

yon einem spez. Gewicht yon 1,51 darstellen will, 
setzt man den Apparat wie in Fig. 43 znsammen . 

.fig. 41. ilekuntirtlt hr £ul~t!erraun 
in tint nntnbnlirit \ltlorit. In die Retorte lJ bringt man ein Kilogramm 

salpetersaures Kali, welches vorher geschmolzen 

und in kleine Stiicke zerschlagen ist. ~1it Hiilfe cines Trichters werden 

950 Gramm gewohnliche Schwefelsaure zugesetzt, dann die Vorlage C ange

passt nnd diese mit Hulfe eines Wasserstrahles, del' aus dem Gefass A fliesst, 

hestandig abgekuhlt. Das Wasser lauft in die Schflssel Fund wird im Eimer G 

aufgefangen. 
Die Retorte wird au( Holzkohlell langsam erhitzt. Zuerst bilden sich 

viele rothe Dampfe, die abel' hald verschwinden, wahrend die Salpetcrsaure, 

25) In del' "Agenda fUr den prakt. Photo von K. DE ROTH und OTTO SPAMER. 

Zweiter Jahrg. 1863" befindet sich eine Anweisung zur Verwerthung von unbrauch
bar gewordenem Collodium, die nichts Geringeres bezweckt, als alle Bestandtheile 
wieder verwendbar zu machen. Wir empfehlen dieselbe der Prtifung von strebsamen 
Photograph en und Fabrikanten photographischer Praparate. DE R. 
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wenn man die Temperatur steigert, rasch llberdestiUirt. Gegen Ende er

schein en abermals rothe Dampfe, welche eine immer dunklere Farbung an

nehmen. Nun unterbricht man die Operation. 

Sig. ""'2. Dt~iUation brr 9tWD~nlidJtn kiiu~id)tn ,Sal~ttrrriiurr. 

Die Retorte wird abgenommen und nach dem Abkiihlen ansgewaschen, denn 

das saure salpetersallre Kali, welches als Riickstand bleibt, hat keinen weitem 

Werth. 

Sig. 13. DarflrUnng bu tr~rn jJjl)brats brr ,SnIVlterranrt. 

In cler Vorlage sammeln sich ungefahr 625 Gramm einer gelblich gemrbten 

Salpetersallre; sie wird in eine Flasche mit eingeschliffenem SUJPsel gegossen 

und zur Bereitung del' Schiessbaumwolle verwendet. 

Bei unserer Bereitungsweise del' Schiessbaumwolle beschranken wir uns 

darauf, in del' Retorte IJ gewohnliche Salpetersaure, wic sie im Handel vor

kommt, uberzudestilliren. Von Zeit zu Zeit hebt man den Glasstopsel, 
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welcher die Retorte verschliesst, und taucht in die kochende Fliissigkeit ein 
Thermometer, dessen Skala auf die Rohre geatzt ist (Fig. 44). Wenn die 
kochende Fliissigkeit eine Temperatur von 123/1C. erreicht bat, nimmt man 

die Retorte vom Feuer und bringt sie eine halbe Stunde in die Luft, 
damit sie abkiihle. Die darin enthaltene Siiure zeigt am Densimetel' ein 
spezifisches Gewicht von 1,42. 

Die farblose Siiure in der Vorlage C ist sehr schwach, kann aber 
zur Bereitung des salpetersauren Silheroxyds Verwendung finden. 

Die Salpetersaure des Handels zeigt gewobnlich ein spezifiscbes Ge
wicbt von 1,33 bis 1,37. Der Zweck vorbescbriebener Operation liiuft 
darauf hinaus, diese Siiure vom Wasser zu befreien. Die Temperatur, 
welebe im Anfang gegen 110 0 C. betriigt, steigt allmillig auf 123 0 C. -
Wenn man nun die Vorlage weehselt, halt sieh das Thermometer auf 
123 0 C.; es destillirt eine bestimmte Siiure fiber: NO; + HO. -
Doch ist es nutzlos, diese Destillation fortzusetzen; man unterbrieht die
selbe, sob aid die koebende FlUssigkeit eine Temperatur von 123 0 C. zeigt. 

.fig. H. Die folgende kleine Zusammenstellung giebt die Mengen von wirklieher 

Siiure an, welcbe in einer kauflichen Saure vorbanden ist, deren spezifisches 
Gewicb t man kennt: 

Spezifisebes Gewicht ~ 

1,513 
1,498 
1,470 
1,434 
1,422 
1,376 
1,333 

Wirkliebe Siitlre in 100: 
85,7 
84,2 
72,9 
62,9 
61,9 
51,9 

45.4 
Salpetersaures Silberoxyd (Silbernitrat). 
Eine weisse Substanz, welche bald im gesehmolzenen, bald im krystalli

sirten Zustande vorkommt. 1m erstern FaIle ist sie weiss oder scbwarz, je 
naebdem sie von organisehen Stoffen frei ist oder nicht. Das Silhernitrat 
ist in Wasser und in Alkohol loslieh, im Handel wird es vielfach verntIscht, 
wie dies fast immer beim weissen Silbernitrat der Fall ist. In der That 
reiehen einige Staubtbeilchen hin, urn dem reinen Silbernitrat beim Schmelzen 
ein graues Aussehen zu geben. Urn es weiss zu machen, fiigen die Kauf
leute salpetersaures Kali hinzu. 

Das reine Silbernitrat unterscheidet sich schon im Aeussern von dem mit 
salpetersaurem Kali versetzten. Ersteres ist harter uud auf dem Bruche mehr 
krystallinisch, letzteres sieht kornig aus und zeigt nieht dies krystallinische 
Aeussere, wenn man es zerbrieht. 
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Jedel' Photograph sollte sein Silbernitrat. selhst bereiten, denn von der 
sorgraltig~n Bereitung desselben llaIigt meistens die Raschheit der photo
graphisehen Verfahren ab. 

Es ist am bequemsten, zur Bereitung des Silbernitrats gemiinztes Silber 
zu verwenden. Zwanzig FIancs in Fi'mffranesstiieken (Anm. 25) werden in 

einer Porzellansehale B (Fig. 45) mit 100 Gramm Wasserund 100 Gramm 
einer guten Salpetersaure, wie sie im Handel vorkommt, iibergossen; die 

Sehale wird mit einem Trichter A bedeckt, der auf del' innern Wanl\ung 
tiel' Sehale ruht und dazu dient, das Verspritzen der koehenden Fliissigkeit 
ZII hindel'll; Alles zusammen bringt man auf eineo kleinen Oren C, der mit 
gliihenden Holzkohlen versorgt ist und, urn die sauren Diimpfe fortzuleiten, 
unter den Mantel eines Kamins odeI' sonst 
an einen Ort gebracht wird, wo diese 
Diimpfe nieht belastigen. 

Sobald die Fliissigkeit warm wird, fangt 
sie an blau Zll werden; bald zeigen sich 
l'eichliche ~Iengen rother Dampfe unter dem 
'friehteI', und die gaDze Fliissigkeit gerath 
in's Koehen; unmerklieh schwinden die 
rotlleD Dampfe, und dureh den Trichter 

el'blickt man eine klare Fli'lssigkeit. -
WenD man noch unzersetztes Silber be
merkt, fiigt man, ohne den Trichter auf
zuheben, yon der SchDauze del' Schale 

aus noeh etwas Saure hinzu; neue Dampfe 
entwiekeln sieh und entschwinden binnen £i9· 45. 6mitnn9 bts fnlp,ltrfnurttt Silbtrs. 

wenigen Minuten. Sobald endlich alles 
Silber gelOst ist, verstarkt man die Hitze durch Zulegen neuer Kohlell. WeI' 
abel' kl'ystaIlisil'tes Silbernitl'at bereiten will, muss hier die Operation be
schliessen und die Ftiissigkeit erkalten lassen. Dann entstehen grosse Kry
slaUe, die man auf einem Filter abtropfen lasst. Man kann sie auch auf 

einem erwarmten Steine tl'ocknen; besser ist es abel', dieselbcll noell im 
fenchlen Zustande abzuwagen, da das quantitative VerhiHtniss del' Formeln 
kaum dadurch verandert wil'd. Ein solches Nitl'at ist besondel's rlil' das Silber-

25) 1Ver Fiinffrancsstiicke bekommen kann, sollte sie allen andern Silbel'miinzen 
.orziehen, da sie ein lIehr reines Silber enthaIten. Von deutschen Mlinzen sind die 
hannoverschen Thalerund. besonders die alten bayrischen Kronenthaler zu empfeh
len. _ 20 Fr. sind 5 1/ 3 Thaler; fiinf Thaler geniigen aber, urn nach obiger Vol'
schrift zu arbeiten. - Wenn man sauber arbeitet, geben flinf Thaler etwa 41/ 4 bayr. 
l;nzen Hollenstein. 

Monckh,oven, Handb. d. Photographi •. 9 
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bad beim Kopiren verwendbar. Die Mutterlauge "ird zu geschmolzenem 

Nitrat verarbeitet, wie wir spater angeben werden. 

WeI' statt dessen geschmolz~nes Silbernitrat bereiten will, fahrt, wie oben 

angegeben, mit Heizen fort. Sobald das Feuer im Zuge ist, gerath die 

Fliissigkeit in's Kochen und stiisst weisse, saure Diimpfe aus, deren Einathmen 

man vermeiden muss. Etwa nach Verlauf einer halben Stunde, friiher oder 

spateI' , .ie nachdem man das Feuer im Gange halt, ist die Fliissigkeit vollkom

men verdunstet und eine schmutzig - griine Substanz bleibt als Riickstand iibrig. 

Man setzt das Heizen fort; die grime Substanz zerfliesst unter Blasen

wet"fen Zll einer schwarzen Flu5sigkeit. In diesem Augenblicke hebt man den 

Trichter ab, fasst die Schale am Rande und bewegt und neigt sie SO, £las's 

die schwarze Fliissigkeit die ganze griine Substanz zu Boden ziehl. Um E1'

folg ,l:U haben, muss man tflchtig heizen. Die Flflssigkeit gerath in's Sieden, 

stosst rothe Dampfe aus und Hisst ein eigenthiimliches Brausen hOren, welches 

nach und nach verschwindet, indem die ganze Fliissigkeit pechscbwarz wird. 

Dann nimmt man die Schale vom Feuer, wobei man die Hande £lurch ein 

Leintuch schiitzt. Dieselbe wird auf ein trocknes Stflck Holz gesetzt, damit sie 

nicht durch rasches Abkiihlen zerspringe, und hier in drehender Bewegung er

hallen, wodurch das geschmolzene Nitrat am Rande zerfliesst und dort fest winl. 

Jetzt iiberlasst man <las Gefass del' Abkiihlung, wobei das Nitrat, welches 

eine starke Zusammenziehung erfahrt, ein solches Krachen horen lasst, dass 

man glauben sollte, die Schale zersprange. Nachher Hisst sich dassel be leicht 

abheben, wenn man eine ~lesserklinge zwischen die Nitratkruste una Schale 

bringt. Die schwarze Masse, welche aus Silhernitrat und Kupferoxyd besteht, 

winl in Flaschen gebracht. In diesem Zustande bildet sie das beste photo

graphiscbe Silbernitrat, welches zwar in chemischer Beziehung unrein, wei! 

es mit Kupferoxyd vermischt ist, abel' hiervon £lurch Auflosen in Wasser nnll 

Filtriren befreit 'werden kanl1, weil in diesem Faile das Kupfel'oxyd auf dem 

Filter ZUl'llckbleibt. - Eine solche Losung giebt beim Verdunsten daii weisse 

Silbel'llitrat. 

Wenn man mit reinem Silber arbeitet, erhii!t man an Nib'at t1as amlert

halbfache Gewicht des verwendeten Silbers. 

Bei der Bereitung des Silbernitrats fUr das Collodiumverfahren lasst man 

die Losung, Hach der AuflOsung des Metalls in del' Salpetersaure, krystallisiI·en. 

Die gut abgetropften Krystalle werden in einer kleinen Porzellanschale iII 

Quantitaten von 90 Gramm gel1au auf den Schmelzpunkt gebracht. Es ist 
sehr wichtig, diesen nicht zu uberschreiten, damit blos das Nitrat scltmilzt. 
Wenn man auch nul' ein wenig zu stark erhitzt, verliert £las Collodium etwas 

von seiner Empfindlichkeit. Diesel' Punkt ist fUr Photograph en von Fach von 

bOchster Bedeutung, wesllalb wir nicht genug dal'auf hinweisen konnen. 
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Salpetersaures Uranoxyd. 
Eine gelbe, zerfliessliehe Substanz, die bel einem von NIF.PCE DE ST. 

Y ICTOR entdeckten Kopirverfahren verwendet wird. - Sie ist leieht loslieh in 
Wassel', Alkohol und Aether. 

Schellackfirniss, siehe Firnisse. 
Schiessbaumwolle, siehe Collodiumwolle. 
Schwefelleber, siehe Fiinffach Schwefelk.alium. 
Schwefelammonium.. 
Ein thissiger Korper, del' ekelhaft riecht uml gewohnlich von gelber Farbe 

ist. ![an bereitet ihn, indem man ein gewisses Volumen Ammoniak mit 
Schwefelwasserstoff sattigt nnd dann noch eine gleiche Menge Ammoniak zuselzt. 

Schwefelsaures Eisenoxydul (Eisenvitriol). 
Ein bflU6g \'erwendetes Salz, welches sowol gebraucht wird, urn Gold 

nnd Silber aus den Ruekstanden niederzusehlagen, als aueh UIll Collodium
negath'e hervorzllrufen. 

Zur Darstellung desselben miseht man in einer Porzellansehale z e h II Theile 
Wasser mit einem Theil Sehwefelsaure ulld wirft feinen Eisendraht odeI' Eisen
feilspane hinein. Nach Verlauf von einigen Stunden wird die Fliissigkeit 
fillrirt und, nachdem sie hinlanglich abgedampft ist, del' Krystallisation 
f1berlassen. 

Wenn man den gewohnliehen Eisenvitriol mit Eisenfeilspanen koeht uud 
filtrirt, giebt er beim Erkalten grune Krystalle von reinem schwefelsauren 
Eisenoxydul. Abel' del' gewuhnliche Eisenvitriol ist schon an und fUr sich 
zu photographischen Z\,'ecken hinliinglich rein. 

Del' Eisenvitriol wird im gewohnlichen Leben aueh "Kupferwasser" genannt. 
Schwefelsilber. 
Wird erhalten, wenn man zu einer Losung von salpetersaurem Silberoxyd 

eine alkalisehe Sehwefelverbiudung setzt. 
Die alten untersehwetligsauren Losungen geben, mit Schwefelleber be

handelt, einen Niederschlag von Schwefelsilber. Urn daraus Silber herzu
stellen, trocknet man denselben. und miseht ihn mit dem doppelten Gewichte 
gepulverten Salpeters. Dies Gemisch tragt man in kleinen Portionen in einen 
rothgluhenden Tiegel,wo das SchwefelmetaU zu einem Silberklumpen redu
zirt wird. 

Schwefelwasaerstoft". 
Dies Gas riecht stark nach faulen Eiern. Es entwickelt sich, wenn 

Schwefeleisen mit verduonter Schwefelsaure ubergossen wird. 
Tannin. 
Das Tannin oder die Gerbsaure wird aus del' Eichenrinde gewonnen; es 

kommt zu sehr niedrigem Preise im Handel VOl'. Die Alkaloide und Gelatine 
9* 
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werden dadurch gefiHlt. Major RUSSELL hat dasselbe in seinem Trockenver

fahrcn \·crwendct. (26) 

Unterchlorigsaurer Kalk. 
1m gcwohnlichen Leben als Chlorkalk bckannt. 

Unterschweftigsaures Natron. 
Dient vorzugsweise als Losungsmittel des Chlorsilbers bei Papierpositivs, 

lost ausserdem dic meisten and ern SiIbersalze. Dabei bildet sich ein Doppel

salz yon unterschwetligsaurem Silberoxydnatron, welches im Ueber schuss von 

unterschwefligsaurem Natron loslich ist. 

Das Wasser lost, bei einer Temperatur von 15 0 C., 80 Hundertstel seines 

Gewichtes vom unterschwefligsauren :\"atron. 

Dies Salz wird bereitet, indem man eine Losung von schwefligsaurem 

Natron mit Schwefel sattigt. Es krystallisirt in grossen bexagonalen Prismen 

und kommt sehr rein in den Handel. 

Unterschweftigsaures Goldoxydnatron (ScI d'or von Fordos und Gelis). 

Eille weisse, krystallisirte Substanz, die in Wasser loslich ist.. Die Be

reitullg ist umstandlicb IlncI schwierig; sie geschieht durcb Zusatz von vollig 

neutral em Goldchlori{l zu cineI' unterschwefiigsauren Natronlosung. 

Wasser. 

~llr reines Wasser sollte in del' Photographie gebraucht werden. ~leistens 

ist filtril'tes Regenwasser verwendbar; destillirtes Wasser ,'erdient abel' den 

VorZllg zur Auflosung folgender StolTe; 

Silbernitrat, 

Pyrogallllssaure, 

Chlorgold. 

26) Das Tannin wird nicht vorzugsweise aus der Eichenrinde gewonnen. Es 
findet sich vielmehr in allen Theilen der Eiche, sowie in den Rinden der 'Yeiden, 
Kastanien, Buchen, Birken, Erlen, Tannen, ja fast Uberall im Pflanzenl'eiche. 
Es wird in l'einster Form aus den GaUapfeln dargestellt. Das Verfahren ist mit
getheilt in "Major RUSSELL'S Tanninverfahren. Bearbeitet von K. DE ROTli. 
Leipzig. 1862." 



YOM ARBEITSLOKALE 
DES 

PHOTOGRAPHEN. 

Das ArbeitslokaI des Photographen zerfallt in drei Abtheilungen: 

1. Das Laboratorium, in welchem die chemischen Praparate und die 

positiven Papierbilder bereitet werden, \\0 man die Riickstiinde u. s. w. ver

(ll'heitet; 

2. D a s Dun k e I z i m mel', welches ZUIll Empfindlichm(lchen dei' Glas

platten lind Papiere dient; 

3. D a s G I ash a us, worin Portrats aufgenommen werden. 

§. 1. Bas Laboratorinm nod die .hbeiten, wel~he darin ausgefiihrt werden. 

Das Laboratorium muss aus zwei Abtheilungen bestehen, ,,-elche durch 

eine gemeinsame Thill' "erbunden sind, so dass man leicht aus del' einen in 

die andere kommen kann. Behle Abtheilungen soil ten sich im Erdgeschoss 

befinden. 

Eine lIauptsache ist es, stets hinreichend Wasser zur Hand zu haben. 

}Ian stellt deshalb in den Eckell grosse cylindrische Gefiisse aus Zink auf, die 

mit Wihnen versehen sind und ein wenig Mhel' stehen, als die Tischflache. 

Bei hedeutender Kundschaft muss man eine Druckpumpe anbringen, urn lias 

'''asser aus dem Bnmnen in die Gefasse zu schaffen. 

Eine del' beiden Abtheilungen wird fill' die Anferligung chemischer Pra

parate, die andere fill' das Reinigen del' Glasplatten, das Kopiren u. s. w. 

bestimmt. 

Indem wir- nun dazu flbergehen, die Gerathschaften anzugeben, welche 

jeder Photograph besitzen muss, und die Handgriffe zu beschreiben, mit 

denen er sich vertraut Zll machen hat, setzen "ir dabei vOl'aus, dass unser 

Leser die Hauptpraparatt;.; SchiessbaumwoIle, unterschwefligsaures Natron, 

Pyrogallussaure, Aether und Alkohol, Cyankalium u. s. w., aus den Fabriken 

hezieht. Dagegen ford ern wir ihn auf, sein Silbernitrat, Chlorgold, sowie 

den Schellackfirniss, selbst zu bereiten. Dies sind Arbeiten, mit denen er 

verLraut sein muss, well sie, besonders die beiden ersteren, fast unerliisslich 

fill' ihn sind. Auch '\'\ird es gut sein, wenn er Aether, AlkohoI und 'Wasser 

selbst destiIIiren kann, weil diese Gegenstande in einem grossen Atelier in 

ungeheuren ~Iengen verbraucht werden. Neben diesen Arbeiten muss del' 

Leser sich noch darin f1ben. Faltenfilter zu machen. Glasrohren zu biegen, 
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kostbare Metalle zu schmelzen u. s. w., u. s. w. Wir wollen in diesem Kapitel 

in Kiirze andeuten, welche Gerathschaften er dazu bedarf und \Vie er davon 

Gebrauch zu machen habe. Urn daH Nachschlagen zu erleichtern, befolgen 

wir die alphabetische Ordnung. Vorlaufig moge indessen hier ein Verzeichniss 

der unentbehrlichsten Gegenstande foIgen; 

Drci graduirte Mensuren; einige Kochflaschen; drei tuLulirte Retorten; 

e i n Kilogramm Glasrohren; Flaschen mit und ohne eingeschliffene Slopsel; 

Korke, Korkbohrer; eine Flasche mit drei Hiilsen (WOULF'sche Flasche); 

Trichter; cine oder zwei Gas - oder Spirituslampen; einige Schmelztiegel; 

dne oder zwei irdene Oefen; einige Porzellanschalen; einige Buch Filtrir

papier; eine Filterform; zwei Wagen mit Gewichten; einige Probirrohrchen; 

ein Waschgefiiss und einige andere Sachen, die spater genannt werden sollen. 

Araometer. 
Wir hahen uns schon mit dem Araometer von GAy-LuSSAC und von 

BEAUME bekannt gemacht. Man muss auch noch einen Araometer fUr Sauren 

hesitzen, und, wenn man die chemischen Arbeiten mit einer gewissen Ge

nauigkeit ausfiihren will, Densimeter zur Hand haben, d. h. zwei Araometer. 

einen fiir Flussigkeiten, die schwerer als Wasser, und einen fltr Flussigkeiten, 

die leichter als Wasser sind. Diese geben direkt das spezifische Gewicht an. 

In Deutschland hedient man sich nur del' Densimeter, deren Skala gewohn

lich auf der Glasrohre eingeatzt ist. 

I. Beaume's Hydrometer- oder Araometer-Grade, 
verglichen mit dem spezifischen Gewicht von Fliissigkeiten, die spezifisch s c h weI' e I' 

sind als Wasser. 

\ 

S. G. B. I S. G. B. I S. G. B. I S. G. B. I S. G. B. 

I I 

1,000= 0 1,125 = 16 

\ 

1,275 = 31 

\ 

1,470 =46 

I 
1;736 = 61 

1,007 = 1 1,134 = 17 1,286 = 32 1,485 = 47 1,758 = 62 

I 1,014= 2 1,143 = 18 1,298 = 33 1,501 =48 1,779 = 63 
1,022= 3 1,152 = 19 1,309 = 34 1,526=49 1,801 = 6! \ 
1,029 = 4 1,161 = 20 1,321 = 35 1,532= 50 1,823 = 65 I 

1,036 = 5 1,171 = 21 1,334 = 36 1,549 = 51 1,847 = 66 
\ 1,044 = 6 1,180 = 22 1,346 = 37 1,566 = 52 1,872 = 67 

\ 
1,052 = 7 1,190 = 23 1,359 = 38 1,583 = 53 1,897 = 68 
1,060 = 8 1,199 = 24 1,372 = 39 1,601 = 54 1,9:?1 = 69 

I 
1,067 = 9 1,210 = 25 1,384 =40 1,618 = 55 1,946 = 70 
1,075 = 10 1,221 = 26 1,398 = 41 1,637 = 56 1 1,974 = 71 
1,083 = 11 1,231 = 27 1,412 = 42 1,656 = 57 2,002 = 72 I 
1,091 = 12 I 1,242 = 28 1,426 = 43 1,676 = 58 2,031 = 73 I 1,100 = 13 

I 
1,252 = 29 1,440 = 44 1,695 = 59 2,059 = 74 

I 1,108 = 14 1,264= 30 1,454 = 45 1,714= 60 2,087 = 77 
1,116 = 15 I 

In obiger Skala entspricht 0 dem reinen Wasser bei 150 C. und die Zahlen 1, 
2, 3 u. s. w. einer wassrigen Kochsalzlosnng von 1, 2, 3 % n. s. w. an Salzgehalt. 



I S. G. B. I 
I 1,000 = 10 
! 0,993 = 11 
I 0,987 = 12 

0,980 = 13 
0,973 = 14 
0,967 = 15 
0,960= 16 
0,954 = 17 

I 0,948 = 18 

I 0,942 = 19 
0,936 = 20 

DAS I.A1l0RATORlUM. 

n. Tabella fUr Fliissigkeiten, 
welche spezifisch leichter sind als Wasser. 

s. G. B. I s. G. B. I S. G. B. 

0,930 = 21 0,874 = 31 0,825 = 41 
0,92c! = 22 0,870 = 32 0,820 =42 
0,918 = 23 0,86'1 = 33 0,816 = 43 
0,913 = 24 0,859 = 34 0,811 = 44 
0,907 = 25 0,854 = 35 0,807 = 45 
0,901 = 26 0,849 = 36 0,802 =46 
0,896 = 27 0,844 = 37 0,798 = 47 
0,890=28 0.840 = 38 0,794 = 48 
0,885 = 29 0,834 = 39 0,789 = 4!l 
0,880 = 30 0,830 = 40 0,785 = 50 

71 

I S. G. B. \ 

I 0,781 = 51 
0,777 = 52 
0,772 = 53 
0,769 = 54, 
0,764= 55 
0,760 = 56 
0,756 = 57 
0,753 = 58 
0,749 = 59 
0,745 = 60 

Die yorstehenden Tabellen geben das Verhaltniss del' Araometergrade 

yon BEAuME ZUll spezifischen Gewichte an. 

Dekantiren nennt man das Uebergiessen einer Fliis

sigkeit aus einem GClasse in ein anderes, um sie von den 

~iederschlagen zu befreien, welche sich am Boden be

finden. 
Bisweilen last sich eine Flasche mit Heber treIDich dazu 

"cl'wenden (Fig. 46). ~fan braucht nur in a hinein Zl1 

blasen, damit die Fliissigkeit in b ahlaufe. Indem man 

den Heher b mehe oder weniger tief in die Fliissigkeit 

laucht, kann man die Menge der ahfliessendcn Fliissigkeit 

nach Belieben regeln. 

Destillation. 

.fig. i6. 

Wir haben ohen beim Aether und hei der Salpetersaure diesen Hergang 

schon erkliirt. Fraktionirte Destillationen nennt man diejenigen, hei denen 

nUl" die Produkte verschiedener Temperaturen gesammelt werden. )Ian taucht 

deshalb ein Thermometer in die Fliissigkeit, welche destillil't wird. So gerath 

z. B. £las Collodium ungefahr bei 36 0 C. ins Sieden. Wenn man auffangt, 

was bei 36 0 und 46 0 C. iibergeht, erhalt man Aether; bei 46 -75 0 C. 

einen stal'k mit Alkohol gemischten Aether und bei 76- 82 0 C. fast reinen 

.\Ikohol. 

Etiketten. 
Die Etiketten am Flaschen rrriissell mit chinesischer Tusche geschrielten 

werden, wei! die gewohnliche Dinle gar zu leicht von den sauern Dampfen 

verliischt wird. 

* Neuerdings hat man P-araffin fiir Papieretiketten empfohlen. Man ilber

ziehl dieselben werst mit einer dunn en Liisung von arabischem Gummi und 
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hepinselt sie dann mit Paraffin, welches man bisauf 100 Grad C. erhitzt hat. 

(S. BOTTGERS "Polyt. Notizblatt" fiir 1862, 'So 94 ff.) 

I) 

Filter. 

In England und Deutschland bedient man sich gewohnlich des weissen, 

zi~. 47. J(nftrtigung bet .filter. 

zig. 43. zalltnat!tt 

schwedischen Filtrirpapiers; in Frankreich wer

den runde Filter verkauft, die man als }'ilter 

von PRAT unll DUMAS bezeichnet. Die be

qllemsten Grossen sind die von 15, 25 und 

33 Centimeter Durchmesser. 

Die gewi'llmlichen Filter werden hergestellt, 

wenn man das Papier zuerst in zwei Theile und 

darallf in vier bl"icht, dann dasselbe offnet und 

in den Trichter slellt (Fig. 47). 

Die Faltenfilter lassensich leicht mit den 

aus Pappe angefertigten und mit Leinwand iiber

zogenen Filterformen, in welche man das Filter 

einschliesst, herstellen (Fig. 48, 49, 50). Das 

Papier erhalt eine Reihe von Falten, weiche man 

iiffnet, urn sie der Form des Tl"ichters anzubeque-

men, "'orin sie, ohne zu reissen, sich leicht anlegen. 

Wir hahen oLen schon gezeigt, wie eine Filtration vor sich geht, und 

wollen hier mH' Boch bemerken, dass es gut ist, das Filter heim Hinein-

zig. 49. zilterfonn. Jig. 50. llnfnmmtugffnltttf ,;filterfarm. 

legen in den Trichter ein wenig anzufeuchlen. Es darf abel' niemals liher 

den Trichter hinausreichen, sondern muss etwa einen Zoll kiirzer seill. 

Flaschen. 
Flaschen, die mit guLen Korkpfropfen versehen sind, geniigen in den 

meisten Fallen. Die viereckige Form eignet sich am besten fUr die Reise, 

die halhrllnde fUr das Laboratorium. 

Von den Flaschen mit eingeschliffenen Glasstiipseln sind die franzosischen 

iiberall gesucht, weil sie gut schliessen. 
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Wenn man eine Flasche mit eingeschliffenem Glasstopsel nieht leieht offnen 

kann, erwarmt man den Hals, indem man ihn langsam in der Flamme einer 

Spirituslampe umdreht; dann schHigt man mit einem Stuekehen Holz einige 

~lale leicht auf den ~ork, worauf er sieh bequem abheben Hisst. Dies Ver
fahren gelingt aber nicht immer, besonders wenn die Flasehe Substanzen 

enthiilt, welche den Hals inkrustiren; man muss dann den Rais absehlagen. 

,. Dm derJei Inkrustationen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Stopsel 

ganz so mit Paraffin zu uberziehen, wie wir oben flll' die Etiketten ange

geben haben. ~lan hat dabei nieht zu befUl'chten, dass hierdurch die Reinheit 
del' Losungen beeintrachtigt wllrde, da Paraffin, wie del' Name Iparum afjinis = 
gauz lind gar nicht verwandt) schon andeutet, keine AffiniUit zeigt. 

Die Flaschen mit weiter Oeffnung diirfen nur mit Korkpfropfen verschlossen 
\\"erden. 

Flaschen mit zwei oder drei Hiilsen (WouLF'sehe Flaschen). 
Diese Flaschen dienen zur Bereitung des "\Vasserstoffs, Ammoniaks, der 

Chlorwasserstoffsaure u. s. w.; sie werden abel' nicht viel gebraucbt. 

GlasrOhren. .fig. 5la. 

Del' Durchmesser del' GJasrohren darf nicht kleiner ais Nummer 1 und 

nicht gl'osser aIs Nummer 6 sein, In den meisten Fallen kann man sieh 

mit den Nummern 3, 4 und 5 begniigen. Die grossern werden 
mit Helife einer kleinen Kautschukrohre mit dem RaIse der 

Retorten ill Verbindung gebracht. Die zweite Sorte dient Zlll' 
Ueberieituug yon Gasen. 

~Ian zerschneidet die Glasrohren mit einer sebr feinen 

dreieckigen (englischen) Feile, indem man einen graden Feil

stl'ich auf del' einen Seite macht und, die beiden Daumen 
auf der gegeniiberliegenden Seite anstemmend, rasch ab- .fig. 51. b C 

brieht. }Ian biegt sie in einer starken Spiritusflamme odeI' bessel' in del' 

Flamme eines BUNSEN'schen Gasbrenners (siebe HeizYorrichtung Fig. 53). ~Ian 

muss die Rohren auf eine gewisse Lange erhitzen und die Winkel bilden, 
indem man ihnen eine bestimmte Kriimmung giebt, sonst breehen sie leicht. 

So ist z. B. 'die Rohre in Fig. 51 b gut gebogen, die in Fig. 51 c schlecht. 

Graduirte Mensuren. 
Jeder Photograph muss die nachstehenden graduirten Mensuren besitzen ~ 

1. einen Reagircylinder von Centimeter zu Centimeter bis 30 graduirt; 

2. einen andel'll von 10 zu 10 Centimo getheilt, welcher 200 Kubikc. fasst; 
Monckho"Ven. Handb. d. Photographie. 10 
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3. eine graduirte ~lensur vom lnhalte eines Liters, die in konischer .Form 

von 25 zu 25 Kubikeentimetern getheilt ist (Fig. 52 a). 
Man kann sich leicht im Handel Reagircylinder verschatIen, welche die 

in Fig. 52 b angedeutete Form haben. Wenn man einen Sehreibdiamant 

besitzt, wie er von allen Optikern zu sehr geringem Preise verkauft wird, 

ist es leieht, die Rohren selbst zu graduiren. 

a b 
Auf eine Wagschalc stellt man z. B. den Probir

cylinder, auf die andere ein Gewicht, welches demselben 

das Gleichgewicht halt. Wir nehmen an, dass der 

Probircylinder ganz klein sci und von 5 zu 5 Kubik
centimetern his zu 50 getheilt werden solle. Man bringt 

nun nach und nach 5, 10,15,20,25,30,35,40,45 
G;-~6; und endlieh 50 Gramm auf die Sehale mit den Gewiehten, 

,fig. 52. 

«irnbuirtr JMrnfnnn. 

giesst. Auf dCl' 
jedes Mal am 

, I 

indem man bei jedem nenen Gewichtzusatz tropfenweise, 

bis zum Gleichgewicht, Wasser in den Probireylinder 
aussern Oberflache des Probireylinders macht man dann 

Ni reau des Wassel's einen Theilstrich. Ehenso verrahrt 

man mit den grossern Probir - odeI' Rcagir

eylindel'll. 

* Nul' darf man bei diesem Graduircn nieht 
vCl'gessen, den Theilstrieh stets am Niveau des 

Wassel's, wie es del' aussere Rand zeigt, an

zubringcn. trollte man bald die Iinsenartige 
Ausbuchtung (den Meniscus), bald den aussern 

Rand bezeiclmen, so wiirde die Theilung eine 

anssel'st ungenaue werden. 

Das Prinzip obigen Verfahrens lasst sich 

leicht einsehen. Jedes Gramm Wasser ent

sprieht einem Kubikcentimeter, also ein Liter, 

welches einem Kilogramme gleichkommt, 100 

Kubikeentimetern odeI' einem Kubikdecimeter. 

,fig. 53. £lunfm's C!5ns{nm~r. 

Wenn man eine Fliissigkeit durch l\lessen 

wiigen mochte, muss man das spezifische Ge

wicht derselben kennen, d. h. illr Gewicht Yer-
glichen mit einem gIeiehen Volumen Wasser. Die Salpetersaure z. B., welehe 
ein spezifisches Ge\\icht yon 1,4 hat, wird im Liter 1000 mal 1,4 Gramm 

odeI' 1400 Gramm wiegen. Del' AlkohoI, dessen spezifisches Gewicht 0,8 
betragt, wird 1000mal 0,8 oder 800 Gramm schwer sein. 

Heizvorrichtung. 

Man hat verschiedene Mittel, Glas - undPorzeliangefassezu erhitzen. 
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1. Das Heizen mit Holzkohle in kleinen irdenen Oefen; 

2. Das Heizen auf der Spirituslampe mit einfachem und doppeltem Luft
zuge. 

3. Das Heizen mit Gas, wozu man aber das gewohnliche Leuchtgas nicht 
verwenden kann, weil es, des Kohlenabsatzes wegen, aIle GegensUinde be

schmutzt. Es muss deshalb in der Lampe selbst mit Luft gemiseht werden. 

Urn Glasrohren zu biegen und viele andere Operationen auszufiihren, 

lasst sich am bequemsten die BUNsEN'sehe Gaslampe verwenden (Fig. 53). 

Wir wollen deshalb eine genauere Beschreibung £lavon geben. 
Das Gas kommt durch eine I{autschukrohre nach b; die Oeffnung b steht 

mit der dreieckigen M[mdung f in Verbindung. Das in f angeziindete Gas 

winl also mit gewohnlicher Flamme brennen. Die Miindung fist mit einer 

KupferhiHse e umgeben, welche seitlich von Loehern d durchbohrt ist. Diese 

gewfthren der Luft Zlltritt, und das Rohr N G lasst sich so an diese HiUse 

anschrauben, £lass die Locher d unverschlossen bleiben. Unterhalb des Kupfer-

.fig. 55. .fig. H. .fig. 56 . 

stiicks belhulen sich zwei Locher c c, damit man den Apparat an del' Lampe 

anbringen kann. Endlich befindet sich noch unten ein i\IetaIlfuss, damit 

man die Lampe nach Belieben auf einen Tisch stellen kann. - Betrachten 

wir jelzt die Wirkung des Apparats. Das in f angelangte Gas mischt sich 

mit der Luft, weIche £lurch die Locher d einstromt, und brennt in n mit eiuer 

blaulichen Flamme. Wenn die Rol!re {/ zu tief hinuntcr geschroben wird, 

so dass sie die OelInungen d verschliesst, brennt das Gas mit seiner gewohn
lichen Flamme. Neben del' betrachtlichen Ersparniss, welche aug del' Ver

wendung des Gases, anstatt Spiritus, hervorgeht, giebt diese BUNsEN'sehe 

Lampe zugleich eine dreimal gross ere Hitze und kostet nur einen Thaler. 

Wenn es sich darum handelt, Porzellanschalen zu erhitzen, hedient man 

sich einer Gaslampe mit vielen OelInungen, die aber nach demselhen Prinzipe 

konstruirt ist (Fig. 54). Man bekommt im Handel kreisrunde Lampen von 
10* 
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dieser Form, die mit einem Cylinder aus Eisenblech (Fig. 55) versehen sind. 

Diese Lampen sind ausserordentlich bequem fUr das Erhilzen von Porzellan
schalen, weil sie die Hitze auf eine grosse Flache vertheilen. 

Das Erhitzen del' Schmelztiegel geschieht in Oefen aus Backsteinen, abel' 

ein gewohnlicher Of en aus Metall reicht fiir kleine Arbeiten vollkommen aus. 

Urn einen Schmelztiegel zu erhilzen, legt man zuerst einen odeI' zwei 

Ziegelsteine auf den Rost. Sie tragen den Tiegel, den man mit Holzkohlen 

und Steinkohlensttickchen umgiebt. Wenn das Feuer gut im Zuge ist, wirft 

man einige Schaufeln voll Koaks in faustgrossen Stiicken hineiIl, welche man 

symmetrisch bis tiber den Deckel hinaus um den Schmelztiegel herumlegt. 

Nach Verlauf einer halben Stunde ist del' Tiegel, wenn del' oren gut zieht, 

auf RothgHihhitze gebracht. 
Man kann den Tiegel mit einer Zange abheben, odeI' besser, durch Er

Hischen des Feuers erkalten lassen. 1m erstern FaIle schiebt man die Kohlen 

bei Seite und ergreift den Tiegel in del' Mitte mit einer Kohlenzange, die 
man, wie auch die Hande, mit einem gut trockenen Handtuche bedeckt, um 

sich gegen die strahlende Hitze des Feuers Zll schiilzen. 

Uebrigens belehren einige Versuche mehr als aIle Einzelnheiten, die "ir 

mittheilen Munen (siehe Chlorsilber). 

Kautschukrohren. 
Sie miissen diinn sein, um Theile yon Apparaten zu verbinden, und dick, 

wenn sie zum Fortleiten des Lenchtgases dienen. Urn eine Rohre mit cineI' 
Retorte zu verbindfm oder zwei Rohren zu vereinigen, gemlgt es, die Kaut

schukriihre iiber beide zu ziehen, indem man darauf sieht, dass die Rohre n 
und Apparate, welche mit einander verbunden werden soIlen, einen gleichen 

oder fast gleichen Durchmesser haben. Auch muss man die Enden der Glas

rohren auf del' Spiritusflamme abrunden, damit sie nicht die Kautschuk
rohren zerreissen und dadurch VerIuste herbeifiihren. 

Wenn man Glasrohren zu biegen versteht, kann man sich selbst eine 

Menge von niitzlichen Apparaten anfertigen, wovon wir schon mehrere genannt 

haben. Besonders niitzlich fiir das Laboratorium eines Photograph en sind 

Heber nnd Spritzflasche. Der letztere Apparat ist durchaus unentbehrlich. 

Der Heber besteht aus einer einfachen Rohre, die so gebogen ist, dass 

del' eine Theil langer aJs der andere (Fig. 57 A B C). Er dient dazn, eine 

Fliissigkeit aus einem Gefiisse in ein anderes iiberznfiihren. Man saugt dabei 

an der engern Rohre; damit aber die Fhi.ssigkeit nicht in llen MUlld tl'itt, 

versieht man sie mit einem Ansatz lJ und einer Saugrohre a. Urn sich del'

selben zu bedienen, taucht man das Emle A in die Flu.ssigkeit, verschliesst das 

Ende 0 mit dem Daumen und saugt in a. Sobald die Fliissigkeit in del' zweiten 

Rohre niedriger steht, <Ills das Niveau des Gefasses, lauft sie von selbst heraus. 
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Fig. 58 zeigt einen Heber, wie man ihn fertig im Handel bekommen 

kann. Nur hat man das obere Stuck abgebrochen, urn der Rohre mehr 

Spielraum zu geben, da man sie nun auf bequeme Weise mit dem andern 

Ende uurch eine Kautschukrohre verkniipfen kann. Die Figur zeigt den Heber 
in Thatigkeit. 

.fig. 57. :litbtr. 

Fig. 59 ist eine Spritzflasche. 
,"ersehen, durch den zwei Lucher 

lassen, wO\'on die kiirzere (J zum 

$19· 58. tltbtr in Ibiitigktit. 

Die Flasche Fist mit eillem Korke K 

gebohrt sind, urn zwei Glasrohren einzu

Einblasen der tuft, die langere It It zum 

.fig. 59. Slpri~~nrd)t. 

Ausspritzen der Fliissigkeit dient. Man thut wohl, sich von diesem niitz

lichen Apparate zwei oder drei Exemplare von verschiedener Grosse anzu

fertigen. 

Kochft.a.schen, siehe Retorten. 
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Korke. 
Sie milssen mit der grossten Sorgfalt ausgewlihlt werden und frei von 

Lochern sein. Man beschneidet sie mit sehr fein geschiirften ~lessern, indem 

man die Klinge immer in del' Liingsrichtung vorwarts bewegt, bis sie eine 

etwas konische Form bekommen. Urn sie weich zu machen, werden sie 

zwischen zwei Holzstiicken mit halbrunden Ausschnitten gepresst, indem man 
sie fort\viihrend urn die Achse bewegt (Fig. 60). 

Jig. 61. :liorkbogm. 

Urn die Korke zu durchbohren, bedient man sich rnnder Messing- oder 

Stahlrohren, die an einem Ende scharf gemacht nnd am andern abgeplattet 

sind (Fig. 61). Wenn man den Kork auf den Tisch stellt, lasst er sieh leicht 

durchbohren, wcnn man unter starkem Driicken den Korkbohrer um seine 

Achse dreht. Ein Tropfen Oel erleichtert die Arbeit. Man kanft gewohnlieh 

einen Satz Korkbohrer, die in einander gesteckt und von verschiedener Grosse 

sind. Das Loch im Kork Hisst sich mit Hiilfe einer runden Feile vergrossern. 
Die Glasrohren mussen leicht durch die Korke gehl'll. Wenn man sie mit 

Gewalt einzwangen wolIte, konnte man sich gefahrIich verletzen. Del' Ver
schluss wird ausserdem noeh vollstandiger, wenn man den Kork in den 

Flaschenhals bringt. Uebrigens umgiebt man oft die Korke mit einem Lein
samenpflaster, urn jeden Verlust zu vermeiden . 

Jig. 62. 

. --., Mensuren, ~iehe graduirte Mensuren. 

M5rser. 

Es ist gut, zwei ~Iorser zu besitzen: einen 

aus Bronze uml einen aus Porzellan. Ihr Ge

brauch ist iibrigens so bekannt, dass jede Be

schreibung dieser Apparate uberfliissig sein wiirdc. 

Probircylinder. 

Fig. 52 a zeigt einen liberall gleich weiten 

Probircylinder, Fig. 62 ein konisches Gefiiss und 

Fig. 63 ein Probirrohrchen. Die letztere Form 
.Jig. 63. llrobirrogrdjtn. dient zu Analysen, bei denen Erwarmen nothig ist. 

Porzellanschalen. 

Man muss zwei oder drei Porzellanschalen von 11 - 25 Centimeter 
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Durchmessel' hesitzen, die mit Ausguss versehen sind. Man kann sie auf 

Holzkohlen erhilzen odeI' auch auf einer kreisformigen Gaslampe, aher niemals 

auf freiem Feuer. Die Berliner Porzellanschalen sind aUgemein als die besten 

bekannt. 

Reinigen von Glassachen. 

Diese Reinigung geschieht meistens mit Salpetersaure odeI' mit Kalilauge, 

wenn die Glassachen £lurch fette Korper beschmutzt sind. Auf jeden Fall 

werden sie drei odeI' vier ivIal mit Wassel' au~gespiilt und dann so aufgestellt, 

dass das 'Vasser auslauft und venlunstet. 

Wenn die Glaser mit eingeschliffenem Stopsel versehen sind, muss man 

stets darauf hedacht sein, den StOpsel neben das Glas zu legen, zu dem el' 

gehOrt. Wenn man rasch eine Flasche reinigen will, kann man sic zuletzt 

mit Alkohol und dann mit Aether ausspiilen. Wenn man darauf mit einem 

kleinen Blasehalg, del' mit einer GJasl'ohre versehen ist, einen Luftstrom in 

die Flasche richtet, wird sie in wenigen Augenblicken trocJ\Cn sein. 

* Beim Reinigen "on Flasch en ptlegt gewohnlich ein Hauptpunkt iiber

sehen zu werden, den wir deshalb nachdriicklich betonen wollen. Man ver

g'isst namlich gar zu oft heim Ausspulen mit Wassel', die Flasche his zum 

Leherlaufen zu fUllen. Wenn dies abel' nicht geschieht, bleiben stets melt" 

odel' weniger Verunreinigungen harten, die durch VollfiHlen -yon dem Druck 

lIes aufsteigenden Wassel's gleichsam fortgeschohen werden . 

Retorten und Kochflaschen. 
Kochflaschen hestehen aus dunnen Hohlgefiissen mit langgezogener OeITnllllg. 

Retorten sind Kochflaschen mit umgebogenem Halse. Kochflaschen mit plattem 

Boden, die aus diinnem Glase bestehen, sind hessel' als die mit l'undem Boden. 

Sie lassen sich leicht auf Gas - oder Spiri

tllslampen erhitzen, wenn man ein sehl' 

enges Drahlgeflecht zwischen Flamme und 

Glas bringt. 

Die Retorte wi I'd zu Destillationen ge

hraucht; sie ist entweder tubulirt (Fig. 64) 

odeI' untubulilt (Fig. 65). 
.fig. 65. llttorttn. .fig. 6 ... 

Die Retorten werden, wie die Kochtlaschen, entweder auf kleinen irdellen 

Oefen odeI' uber der Gas - und SpiritusJampe auf eisemen Untel'lagen erhitzL 

""enn man feste Korpel' in die Retorte zu bringen hat odeI' sieh bei der 

Destillation eines Thermometers hedienen muss, sind die tubulirten Retorten 

yorzuziehen. In andern Fallen verwendet man die nicht tubulirten. 

Schmelztiegel. 

Die dreieckigen odeI' runden, sogenannten hessischen Tiegel sind iiberall 

zu llaben. Es ist gut, den Schmelztiegel mit einem irdenen Deckel zu 
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versehen; man sollte ihn abel' nieht mit einem klein ern Schmelztiegel zudeeken, 
weil dadureh der andere Tiegel, bei erhOhter Temparatur, leicht Risse be

kommt. Die Graphittiegel sind ein wenig theurer als die ' gewohnliehen, 
halten abel' auch viel langer VOl'. Doch muss man sie allmalig und mit 

Vorsicht erhitzen, denn sie springen ziemlich leicht. 
Thermometer. 

Fiir chemische Operationen muss man einige Queeksilber - Thermometer 

besitzen, deren Skala sich auf del' Rohre befindet. Mit Ausnahme von England 
bedient man sich jetzt fast allgemein des hunderttheiligen oder CELSIUs'schen 

Thermometers. In England gilt Fahrenheit. Um die Grade des hundert
theiligen Thermometers auf Fahrenheit zu berechnen, muss man sie durch 

1.8 multipliziren nnd 32 hinzuzahlen. 60 0 C. machen also nach Fahrenheit 

60 X 1,8 + 32 = 140 o. Um die Grade von Fahrenheit auf Celsius zuriick

zufiihren, zieht man erst 32 ab und theilt dann £lurch 1,8. 

Trocknen. 
Das Trocknen kann auf verschiedene Weise ausgefilhrt werden. Am ein

fachsten ist es, die zu trocknende Substanz auf mehrere Lagen Filtrirpapiel' 

zn bringen und dieses auf einen erhitzten Stein zu legen, Der Ueberschuss 

an Fliissigkeit wird von Papier und Steinen aufgesogen und die Substanz 

trocknet dann in del' Luft. Diese Methode eignet sich aber nicht fli.r zer

fliessliche Korper, d. h. flir solche, welche die Feuchligkeit der Luft anzielJen. 

.fig. 66, :Xvvnrnt lnm Ilrrod\utn mit £dJw'fdfdun. 

Eine zweite Methode besteht 

dadn, dass die Substanz auf einem 

Porzellanteller in einen Trocken

of en gebracht wird. Endlich £las 

beste Mittel, welches iiberal! da 

vorzuziehen ist, wo maneiuen Kor

per langsam krystalli:;:iren lassen will 

oder krystallisirte Substanzen und 

solche, die theuer sind, trocknen 

will, ist das Trocknen mit Schwefel

same von 66 ° C. (Fig. 66). Die 
SaUl'e winl auf eine flache Schale c 

odeI' auf einen tieren Porzellanteller gegossen, auf dem ein Triangel b aus 

Eisendraht liegt, welcher die kleine Schale tragt, ",orin sich die Flflssigkeit 

befindet, die man krystallisiren, odeI' den Korper, den man trocknen will. 

Die Schwefelsaure trocknet bald die Luft der Glocke und dann geht £las 

Trocknen ausserst rasch von Statten. Da die Saure sich durch das absorbirte 

Wasser verdiinnt, ist sie nieht auf immer verwendbar, man kann sic aber 

noch zu and ern Zwecken gebrauchen. 
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Trichter. 

Trichter sind hinHinglich bekannt. Sie dienen zum Filtriren und Ueber

mhren einer Flussigkeit aus einem Gefasse in das andere. 
Wagen. 

Das Laboratorium muss 

zwei Wagen enthalten: eine 

mit grossen Schalen nach 

nOBERVAL, ,worauf schwere 

Korper gewogen werden, und 
eine kleine Handwage, welche 

zum Abwiigen von geringen 
.fig. 67. Ilubmml'fd/t ~aftlmngt. Mengen dient (Fig. 67 und 68). ,fig. 68. :f!janbmagt. 

Wenn man Wagungen sauber und genau ausfiihrcn will, miissen beide 

Wagschalen mit einem Stuck Glanzpapier von gleichem Gewichte bedeckt 

werden. Die Wagschalen bleiben dann rein und die Substanzen lassen sich 

leicht durch Zusammenlegen des Papiers in die Gefiisse schiitten. 

Woulf'sche Flaschen, siehe Flaschen mit zwei oder drei Halsen. 

§. 2. Yom DUDkelzimmer. 

Zwei photographische Arbeiten miissen im Dunkeln ausgefiihrt werden: 

das Empfindlichmachen und das Hervorrufen. Wenn wir sagen: im DUllkeln, 

so muss man dies Wort nicht allzu buchstiiblich nehmen; wir verstehen 

darunter nul' eill so schwaches Licht, dass die empfindliche Jodsilberschieht 

nieht davon beeinflusst wird, welches aber dennoch hinreicht, urn die Gegen

standI' deutlich unterscheiden zu kOnnen. Viele Operateure arbeiten beim 

Seheine einer Kerze, abel' diese Methode bietet einige Unbequemlichkeiten. 

Wenn man mit Collodium arbeitet und nieht darauf aehtet, die Glasplatte 

in gehOriger Entfernung vom Lichte zu haIten, entzfmdet "ieh die Schicht 

leicht, und die Collodiumflasche zerspringt. Dies wird dureh die ueuen Mineral

naphthalampen mit gelbem Glase und geiber Kuppel vermieden. Aueh reichen 

dieselben fiir die Beleuchtung des DlInkelzimmers volikornmen aus. Ein Gas

brenner, mit einer Laterne au!" gelben Scheiben umgeben, ist ebenfalls brauch

bar, aber im Allgemeinen ziehen \Vir das direkte Tageslicht VOl', welches 

durch farbige Scheib en faUt. 
Zwei Glaser von derselben Grosse und dunkelgelber Farbe werden im 

Fensterladen der Dunkelkammer angebracht. Sie mussen so gross sein, £lass 

selbst bei triibem Wetter aile Theile des Zimmers erhellt werden; nur muss 

man "or den farbigen, Glasern cine Lade aus lIolz 311bringen, die mittelst 

cines Strickes sicb beben oder senken Hisst, sodass IIlan nach Belieben die 
Monckhoven, Handb. d. Photographie. 11 
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Starke des Lichtes regeln kann (Fig. 69). Wenn die Sonne auf das Fenster 
scheint, muss man ein weisses Blatt Papier VOl' den far big en Glasern an

bringen. 
Man wiirtle abel' sehr im Irrthume sein, wenn man glanben wo1!te, dass dies 

Licht auf keine Weise das Jod und Bromsilber verandert. Die Untersuchungen 

verschiedener Gelehrten beweisen, dass der gelbe und rothe Strahl fast eben so 

kraftig wirken, wie der blaue, vorausgesetzt, dass ihre 'Virkung lange genug 
danert. Wenn man sich gelber Glaser bedient, die mit Silbersalzen gefarbt 

sind, wird das rei n e J 0 d S i I b e r durchaus nicht verandert, aber das Licht, 

welches durch diese Glaser geht, llbt einen schwachen Einfluss auf das 

feuchte Jod und Bromsilber. Wenn man also Papiere oder Glasplattcn 

empfindlich macht, muss man daranf achten, class das Licht, welches das 

Dunkelzimmer erhellt, nicht zu stark sei. Dies gilt namentlich beim Collodium-

.fi~. 69. Dunlttlkntntntr. 

verfahren. l\Ian tJmt deshalb wohl daran, die Lade niederzulassen, sobaltl die 

Glasplatte sich im Silberbacle befindet. Fiir das Silberbacl sind Cuvetten aus 

gegosscnem gelben Glllse, wie wir sie im folgenden Kapitelbeschreiben, sehr 

zu empfehlen. Die Untersuchungen, welche im wissenschaftlichen Theile 

llieses Werks mitgetheilt sind, werden iibrigens zeigen, dass es immer ge

fahrlich ist, die empfindlichen Platten dem direkten Lichte auszusetzen, selhst 
wenn dieses Licht ein rothes oder gelbes ist. 

Oft thut es noth, die Entwickelung des Bildes bei durchfallendem Lichte 
zu heohachten. Deshalb stell en einige Operateure eine Lampe unter die 

Glasschale, worin das BUd entwickelt wird. Urn die Verwendung von Licht 

zu vermeidell, hedienen wir uns eines klein en viereckigen Spiegels in Holz

rahmen, del' sehr stark mit Schellackfirniss iiberzogen ist, so dass die Losungen 
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sieh auf diesem Glase ausbreiten konnen, ohne den Spiegclbeleg zu erreichen 

uUll den Firniss ahzuheben. Wir stellen diesen Spiegel so auf den Tisch, 

daBs man die Entwickelung des Rildes bei durchfaUendem Lichte verfolgen 

kann, indem das gelbe Licht der Fensterscbeibe auf die Glasplatte geworfen 

wird. Was die innere Einricbtung des Dunkelzimmers betrHIt, so ist diese nach 

dem Geschmacke des Operateurs verscbieuen. Wir fubren hier nur an, dass 

die Silberbader in etikettirten Flaschen aufbewahrt werden mussen, dass die 

FiltrirgestelIe, Retortenhalter etc. oberhalb dieser Flaschen anzubringen sind 
u. s. w. 

"'ir konnen uns unmogIicb auf aIle praktische Einzelheiten einlassen, 
wie sie der Operateur tagIicb nach seinem Bediirfnisse abandert. Doeh 

wollen wir vorzugsweise gute Ordnung im Dunkelzimmer empfehlen, da das 

DureheinanderIiegen jedes regelmassige Arbeiten wesentlich hemmt. Die 
Sebalen, welehe das unterscbwefligsaure Natron oder CyankaIium enthalten, 

sollten sieh ausserhalb des Laboratoriums befinden, denn die geringste Spur 

yon unterschwefligsaurem Natron bringt, wenn sie in das Silberbad gerath, 

eine Zersetzung hervor. Man muss aus dem Dunkelzimmer ebenfalls aIle 

Substanzen ausschliessen, welche Schwefelwasserstoff entwickeln, denn nicht 

nur yerandert dies Gas das Silberbad, sondeI'll es greift auch in hohem Grade 

die empflndlicbe Schicht an und veranlasst dadurch verschleierte Bilder. 

~ach HUNT'S Untersuchungen sollen die gelben Glaser, welche im Dunkel

zimmer Verwendung tinden, sich allmalig verandern. Wir haben keine Ge

legenheit gehabt, diese Erscbeinung zu beobacbten. 

§. 3. Oas Glashaus. 

Die Einrichtung eines Glasbauses setzt gewisse Kenlltnisse roraus, die 

man sich meistens nur nach vielfachem Herumtappen und betrachtlichen Aus

gaben erwiI'bt. Der Bau des Ateliers, die Auswahl des Bauplatzes, oder viel

mehr die Methode, die man befolgen muss, "enn del' Bauplatz gegeben ist, 

Yerdienen eine sorgfiiltige Erwagung, bevor man sich endgiiltig tiber die Aus

fflhrung entscheidet. Deshalh hoffen wir, £lass die speziellen Angaben, die 

wir mittheilen werden, bei vielen unserer Leser gunstige Aufnahme linden 

werden. 
Zuerst handelt es sich urn die Wahl eines Bauplatzes. UIll yoIlkommen 

einzusehen, wie diese Wabl ausfallen muss, ist es gut, sich mit der Idee 

vertraut zu machen, dass es bei del' Anfertigung eines guten Bildes nieht 

so sehr auf die Intensitat des Licht.es als yielmehr auf die Qualitat desselben 

ankomme. In der That veranlasst ein starkes Licht stets Schlagschatten von 

iibler Wirkung und eine Zusammenziehung der Zflge des Portrats. 
11* 
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Man muss also in den meisten Fallen die direkte Ein\\irkung der Sonnen
strahlen vermeiden. Ohne Hiugnen zu wollen, dass bei Kiinstlern von settener 
Geschicklichkeit ein Atelier mit vollem Sonnenlichte Beleuchtungen von grossem 
Effekte moglich macht, geben' wir dennoch deIt Rath, diese Sonnenstrahlen 
zu vermeiden, und zwar aus dem Grunde, weil eine tiichtige Praxis unfl ein 
wirklich kiinstlerischer Blick zwei Eigenschaften sind, die sich selten hei 
Jedermann vorfinden. Ein Glashaus wird sich immer in einer gewissen Hohe 
befinden, rlamit die Dacher der henachbarlen Hauser nicht das Licht auf
fang en , welches von dem untern Theile des Himmels herkommt. Ein Atelier A 

(Fig. 70), weIches das Licht von oben bekommt, weil in del' Nachbarschaft 
zwei Hauser b und b I hOher sind, wird in Betreff rler Schlagschatten stets 

b I I 

1~ 
r 

.Iig. 70. .fig. 71. 

erbarmliche Leistungen geben, wahrend eill Atelier A (Fig. 71), oLen auf 
einem Hause erbaut, in dessen Nachbarschaft kein Dach da~ horizontale Licht 
auffiingt, eine kiirzere Sitzung und eine leichtere Beleuchlung ermoglicht. 

Man sollte also in den Stadten die Glashauser Heber im obern Stocke als 
im El'dgeschoss anbringen, \Venn nicht die Hauser ungewohnlich niedrig sind. 
Ein zweiter nicht weniger wichtiger Punkt besteht in der Auswahl derjenigen 

Seite, weIche man verschlossen halten will, wahrend die andere mit Glas
scheib en versehen wird. Hier sind zwei FaIle moglich. Del' erste ist der 

gfmstigste, wenn die eine Scite nach Norden liegt odeI' die Linie des Daches 
del' Linie Ost- West entspricht. In diesem FaIle wird die Nordseite voll~tandig 

mit Glasscheiben versehen und wenn man besondere kiinstlerische Zwecke 
im Auge hat, bringt man anch in dem Theile S, aber bIos nach oben bin. 
eine doppelte Reihe blauer Glaser an (Fig. 72). 

In den meisten Fallen ist es iiberfliissig, die Seite S mit Glas zu Yer
sehen, und auf Grund vieljahriger Erfahrung wiederholen wir, dass es eher 
Storungen verursacht, als gute Erfolge hervorruft. 
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Ein zweiter, sehr ungiinstiger Fall liegt VOl', wenn die Lioie Ost-West 

t'ig. 73 del' UDie des Daches Dicht parallel liegt. In diesem Fane muss man 
die Siidseite voUstrmdig abscbliessen uO(\ unter diesem abgeschlossenen Raume 

die Person sitzen lassen, wohlverstanden, w'enn die Sonoe scheint. Die 
Pel'son muss nach Norden sehen. damit die Ruhe del' Gesichtszuge, weiche 

sieh durch die Wil'kung eines sehr 
starken Lichtes zusammenzilihen, niclJt 
,-erloren geht. Des Morgens, wenn 

die Sonne im Osten stehl, wird diese 
ganze Seite des Ateliers dureh Vor
Ilange von Innen verschlossen, am 
Nacllmitlage ist das Gegentheil der Fall. 

In Fig. 75 ist ein solches Atelier 
dal'geslellt, welches natill'lich theurer 
zu slehen kommt, als das andere, weil 

mehr Glas dazu gehi'llt. Del' Haupt-
punkt, den man nicht aus dem Auge 

£ig.72. 

lassen darf, liegt darin, £lass del' abgesperrte Raum nach Stiden gerichtet 
~ein muss, selbst wenn del' Raum gen Norden ans lokalen Grunden verschlossen 

sein miisste. 
Vuter den beiden Lagen del' Dach

linie muss diejenige, welche sieh am 

meisten den Fallen, die wir ange
geben llaben, nahert, ilber die Seite 

entscheiden, die mit Glasscheiben 

verse hen werden soil. 
In del' Regel findet man also in 

den meisten S!adten einen ausge
zeiebneten Platz fill' das Glashaus im 
obern Theile del' Hauser, d. h. auf 

(Iem Boden. 
Wir gehen .ielzt zu den EinzeI-

lIeHen del' Einrichtung cines Glashauses iiber und "ollen del' Reihe nach dUl'ch
gehcn: 1) die eigentliche Konstruktion; 2) die Art des Glases nnd 3) (lie Aus

stattung des Innern. 
1) In den Stadten des Siidens sind die Bacher gewohnlieh mit Schiefer 

gedeckt, im Norden Frankreich's find en sieh gewohnlich Ziegeidacher. Bei 
den erstern sind die Daeher sanft geneigt, bei den letztern ist del' AbfaH 
schroffer, urn Regen und Sehneewasser fortzuieiten. In den Stiidten des 
Siidens ist also die Einrichtung von Glashi'iusern schwieriger als im ~orden> 
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weil man nicht nur die Schieferpllltten uml die stiitzenden Bretter fortnehmen 
muss, sondern _auch dem Dache eine grossere Neigung zu geben hat. 

In den Nordlandern geniigt es, die Ziegel mit den leichten Querbalken, 

welche sie stiitzeu, abzuheben Ulld dann die Latten, welche del' Lange nach 

laufen, wegzunehmen, urn eiserne Vierecke anzubl'ingen, welche die Glas

scheiben trag en. Fig. 75 zeigt den Durchschnitt des Ateliers, nach del' Angabe 

von Fig. 72. Die grossen Balken dc, b a, fe, welche den First und die 

Seiten t"agen, bleiben allein am Platze; abel' diejenigen, welche der Linie 
del' Zieg'el c e parallel laufen, und die sehr kleinen Latten, welche diese 

Ziegel trag en , werden vollstandig fortgenommen, nachdem man sie mit Num

mern versehen hat, fiir den Fall, dass ~ie wieder an ihre Stelle gebracht 
werden miissen. 

Die andern Einzelheiten der iiussern Einriehtung, d. h. die Auswahl uw} 

Dicke des Eisens, das Anbringen del' Glasscheiben, del' aussere Abtluss des 

Wassel's u. s. w., sind Sache der mit dieser Arbeit vertrauten Handwerker; 

ihre Beschreibung schlagt nicht in unser Fach. 

Die Einrichtung des Ateliers nuch der Annahme in Fig. 73 ist viel sclmie

rigel', weil mehr Eisen und Glas dazu gehoren. In diesem Fall bleibt nul' 

del' grosse Balkcn des Firstes, alles Uebrige besteht aus Glas; doch sieht 

man aus Fig. 73, dass man nul' einen gewissen Theil del' Lange des Daches 

mit Glas decken muss. Etwa 8 1\Ietel' werden fUr ein sehr ansehnliches 
Atelier ausreichen. 

Fig. 76 giebt das Innere eines ahnlichen Ateliers. In A ist Norden, i.n 

CO' Osten, in B Westen. 
In Fig. 74 und 75 sehen wir die Einriehtung del' Ateliers von grossem 

Umfange, wahrend Fig. 77 uns ein vie I kleineres zeigt, welcher nul' 4 Meter 

Breite und 6 Meter Lange hat, und ausserdem noeh zum grossen Theile mit 

gewohnliehen Ziegeln gedeekt werden kann. Diese Ateliers konnen ganz ans 

Holz aufgefiihrt werden und sieh an eine nach Norden gelegene l\1auer all

lehnen. 

Die Liiftung o.es Ateliers im Sommer unO. die Heizung im Winter siml 

zwei Dinge, die man llieht iibersehen darf. Fig. 75 zeigt \lns ein Dach d l, 

welches nach Siiden liegt und den grossten Theil des Tages Sonnenschein 

hat; ",enn in cliesem Falle die innere Bekleidung die Ziegel beriihrte, wiircle 

daraus eine unertragliehe Hitze entstehen. Man muss also zwischen dem 

Dache und clem farbigen Kaliko, welcher das Dach verdeckt, einen Zwischen

raum von einem Fuss lassen, del' mit der aussern Luft in Verbindung stehl, 

etwa clurch die Gallerie k l. Neben dem Firste bringt man Oefi'nungen an, 

damit die Luft, welehe durch Beriihrung mit dem yon del' Sonne besehienenen 

Dache erwarmt wurde, in dem leeren Raume freie Cirkulation hat. 
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5i9. 7!. Dns 3uu/n ,iUts (glinsiJnnf,s. 

Jig. 75. Dnrd)fd)nitt ,iuts (!jlashnttr,~. 
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So wird das Glashaus selbst VOl' Hitze geschutzt. Wir brauchen wol kaum zu 

hemerken, dass im ohern Theile des Glashauses Ventile sein mussen, welche 

beim Oeffnen einen raschen Luftzug gewahren. Ein anderer Fall liegt uns 

hei dem Atelier in Fig. 76 Yor, zumal wenn man blaue Glaser verwendet. 

In dies em FaIle isL es, wegen der tropi~chen Temperatur, zuweilen unmog

lich, darin zu verweilen. Das einzige Mittel, diese Hitze zu vermindern, 
hesteht darin, yon Ausspn Matten anzubringen, die aus kleinen Holzstiickehen 

hestehen, welche auf zwei oder mehrere Zwil'llstreifen geleimt sind und des

halb sieh leicht aufrollen lassen. Indessen darf diesel' Schirm £las Glas nicht 
beruhren, sondel'll muss einige Zoll dayon entfernt sein. Die Luft, welche 

dann zwischen Glas und Schirm frei cirkulirt, schutzt das Atelier VOl' einer 
erhOhten Temperatur. 

Einfacher ist die Heizung. In gewohnlichen Ateliers genugt ein Ofell. 

abel' bei grossen Ateliers, wie das in Fig. 74 und 75, ist die Heizung mit 

erwiil'mter Luft mehr zu empfehlen. Man sieht in Figur 75 die Einrich

{ungen, welche mit Rohren erwarmten Wassers unter dem Fussboden des 
Ateliers in Verbindung stehen. 

2) Die Farbe des Glases ubt auf die Dauer der Aufnahme einen sellr 

gross en Einfluss. In England wahlt man, del' truben Atmospliare wegen, 

ein hellblaues Glas, welches mit Kobaltsalzen gefii.rbt ist und fast aUes wil'k

same Licht durchlasst. Dieses blane Glas gewahrt ausserdem den bedeutenden 
Vortheil, das Licht zu mildern, und dadllrch eine giinstigere SteHung del' 

aufzunehmenden Person en zu ermoglichen. 

Ein gutes weisses Glas lasst sich ebenfalls verwenden, abel' man m1l5~ rin 

recht ,,-eisses, etwas dickes auswahlen, welches keinen Stich ins Grlhe habeu 

darf. Hierron kann man sich leicht ilherzeugen, wenn man auf einem weissen 

Papiere mehrere diesel' Gliiser auf einander legt. Wenn weisses Glas nieht 

zu haben ist, reicht gewohnliches grunes Fensterglas aus, zumal wenn mall 
sich eines bromirten Collodiums bedient, 

~Ian darf abel' auf keinen }'aU die Fensterscheiben mit Bleiweissfarbe an

streichen odeI' mattes Glas nehmen, urn die Wirkung del' Sonnenstrahlen zu 

schwachen, weil diese Glaser, indem sie eine grosse ~lenge del' leuchtenden 

Stl'ahlen durchlassen, zugleich einen grossen Theil der chemisch wirksamen 

Strahlen, welehe man gerade braucht, ahsorbiren. 

VOl' der Einrichtung eines Ateliers ,'erschaffe man sich mehrere Proben 

von Glas und hringe sie in einen Rahmen, den man so YOI' einem Fenster 

aufstellt, £lass alles seitliche Licht vermittelst schwarzer Vorhange, welche 

das ganze Zimmer verdunkeln, ausgeschlossen wird, und nul' das Licht, welches 

hindurchgeht, die Proheglaser erhellt. Man macht dann auf feuchtem Col

lodium bei ziemlich kUl'zer Exposition eine Aufnahme dieses Rahmens. Beim 
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Hervorrufen lasst sich nun leichtheurtheilen, welches von den ProbeglflserJl 
am meisten wirksames Licht durchHi.sst. 

zig. 76. (!ilas~nn5 nad) ~tr ).nnn~m' ill .fig. i3. 

Diesel' Vorversuch muss mehrere ~'lale wiederholt werden, nn,\ die kleinen 

Glasscheiben, "'elehe man unt.ersutht, dllrfen hi:ichstens die Griisse einer Spiel-

Jig. 77. !!fin c!Hns~aa5 uon grringrr <6ro~r. 

karle baben, damit de .. Versucb durch den geringen Umfang des Rahmens 

erleichtert werde. Oft uberrascht es den Operateur bei solchen Versuchen, 
l\!onckho-ven, Handb . d . Photographi •. - 12 
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dass das sehr weisse Glas sich viel sclllechter ausweist, als anderes, welches 

einen Stich ins Blaue oder Violette hat. 

Wir wiederholen es nochmals, dass die kohalthlauen Glaser eine grosse 

Menge del' leuchtenden Strahlen zuriickhalten und aIle chemischen Strahlen 

durchlassen, also sowol eine mild ere Beleuchtung als auch eine kurzere 

Exposition miiglich machen. 

Da das blane Ghls sehr theuel' ist und ausserdem nur in England zu 

diesem Zwecke angefertigt wird, verwendet man statt dessen das gewohnliche 

Fensterglas und bedient sich, wenn dasselbe einen Stich ins Grune zeigt, 

cines bromhaltigen Co\lodiums, wci! £las llromsi!ber yon den gl'unen Strahlen 

schon gesehwarzt wird, wenn £las Jodsilbel' noeh unverandert ist. 

Ein Glas, welches lange Zeit dem Lichte ausgesetzt gewesen ist, scheint 

die Wirkung des Liehtes zu schwachen, gleichsam als wenn eine chemisehe 

Veranderung im Innern Ilesselben vor sich gegangen ware. Die photogra

phische Gesellschaft in Liyerpool hat in dieser Hinsicht Versuche angestellt, 

welche aIle Zweifel beseit'igen und nachweis en , dass das bIos mit Kobaltsalzen 

.gefiirbte Glas am wenigsten dieser Veranderung unterworfen ist (The British 

.Tournal of Photography, lJec, 1858). 

Es steht also fest, dass Glas sich verandert, wenn es lange dem Lichte 

unll del' Luft ausgesetzt ge,,-esen ist, indem die Oberflache desselben matt 

wird. Da abel' ein mattes Glas, ,vie wir ~chon wissen, cinen gross en Theil 

del' chemischen Strahlen allsschliesst, darf es nieht beim Baue des Ateliers 

verwendet werden. Iudessen dauert es lauge Zeit, ehe eine solche Wirkung 

sich zeigt. Die Schwachung des chemisehen Einflusses ist aber meistens 
organischer l\Iaterie zuzuschreiben, welche sich auf del' ausseru Flache des 

Glases ablagert. 
Es ist also yon gl'Osser lrichtigkeit, yon Zeit zu Zeit, z. B. aile 110nalp, 

die Glasfenster des Ateliers mit sauern odeI' alkalischen Flussigkeiten ZII 

reinigen, Am besten hat sich in dieSel' Hinsieht das Cyankalium bewahrl. 

Weil aber dies Reinigen YOU aussen geschehen muss, ist es Ieider haufig 

unmoglich. Am hesten ist es dcshalb, Fenster anznbringen, die gross genug 

sind, urn ~len ganzen Korper hindurch zu lassen, und yon innen geofl'uet 

werden kOunen. Man befestigt einen grossen Schwamm an einem langen 

Stocke und reibt aile Glasseheiben damit tuchtig abo Wenn man diese Rei

nigung VOl' einem Regenschauer ausfiihrt, spult das Wasser die CpnverbindulIg 

wieder weg, indem zugleich der Niedersehlag von organischen Stoffen YOn 
der Oberflache des Glases entfernt "ird. 

Die Glasscheiben, weIche zum Glashause gebraucht werden sollen, mlisset1 

die doppelte Starke der gew&hnlichen haben und yon grossem Umfange sein, 

Wenu das Glas dunn ware, wurde ein Hagelschauer von einigen Minuten 
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grosse Beschlidigullgen anrichten. Die Mehrausgabe, welche durch die Ver· 
wendung dicker Glasscheiben hewirkt wird, ist iibrigens im Vergleicb mit 
den Gesammtkosten kaum nennenswerth. Wenn das Glas von geringer Grosse 
ware, musste man mehr Eisen brauchen, und dadurch wiirde viel Licht auf
gefangeo. Fig. 75 uod 76 zeigen, auf welche Weise diese Glaser eingerahmt 
werden. Doch diese wie andere Einzelheiten, woruber wir uns verbreiten 
ktinnten, sind Sache del' Arbeiter, die mit dem Baue des Glashauses beauf
tragt sind. 

3) Die Ausstattung des Innern nnd die allgemeine Einrichtung des Ateliers 
sind vom industriellen Gesichtspunkte aus von hOchster Wichtigkeit. weshalb 
wir einige Worte darilber sagen wollen. Um unsern Lesern die folg'tlnden 
Angaben leichter versUindlich zu machen, gehen wir von einem Atelier aus, 
wie es in Fig. 75 dargestellt ist. 

Die Eiogangsthlir 0 zeigt einen Corridor, auf den die kleine Thiir n des 
Dunkelzimmers nod die grossere, welche 2um Atelier fUhrt, ausgehen. Das 
ganze Dach, soweit es nieht mit Glas versehen ist, ist mit farhigem Kaliko 
verhangt, die Seitenwande sind angestrichen oder tapezirt. Das Atelier hat 
eine graue Farbe, doch darf m:m, des Reflexes wegen, keine Oelfarbe dazu 
verwenden. Besser ist es, eine aus Kreide, Lackmus und Kienruss ge
mischte Farbe, die durch Tischlerleim verdiekt wird, zu henntzen. Je nach 
del' Zusammensetzung del' Theile erhalt man ein helleres oder dunkleres 
Grau, welches mehr oder weniger ins Blauliche spielt, wohei man aher nicht 
ausser Acht lassen darf, dass eine blauliche Farhe, ihrer grossen photo
genischen Kraft wegen, auf dem Bilde immer weisser erscheint. 

Das Atelier wird nach dem Geschmacke des Operateurs ausmoblirt; hiiufig 
hefindet sich ein Piano darin, oder Stereoskopen, photographische Albums u. s. w. 
sind ausgeJegt: lanter Sac hen , die wir nicht weiter besprechen wollen. 1\lan 
fertigt jetzt Holzgerathe an, welche aile Arten von Gegenstanden, wie Pianos, 
Bibliotheken, Saulengange u. s. w., darstellen. Diese Gegenstande sind zu 
billigen Preisen zu kaufen und da sie in Relief gearheitet sind, sehen sie 
ganz wie wirkliche Mobel aus. Die Idee ist trefflich, aher Eleganz und ge
schmackvolle Ausfiihrl1Dg lassen lIoch viel zu willlschen uhrig. 

Wir mussen Doch ein Wort fIber den Hintergrund sagen, den man, wie 
in Fig. 74 und 76 zu sehen, hinter der aufzunehmenden Person anbringt. 
Er muss grau angestrichen und auf beweglichen Holzrahmen aufgespannt sein. 
Die Pholographie hat. jetzt eine solche Ausdehnung angenommen, dass man 
hereits soIcbe Hintergrtinde im GrosseD anfertigt. Man kaDn sie deshalh Zit 

massigen Preisen kaufen. Die Zahl derselhen richtet sich nach der Kund
schaft des Einzelnen. Einfacbe Hintel'griinde, weiss oder farbig. kana man 
sich selbst anfertigen, indem man mit verschiedenen Farhen Versuche macht. 

12* 
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von denen man, um den Ton zu erkennen, den sie geben, jedesmal eine 
Aufnahme macht. Nichts tauscht namlich mehr als ein einfarbiger Hinter

grund, indem ein Hintergrunt\, der fiir das Auge dunkelgrau erscheint, sich 

weiss oder schwarz auf der Photographie wiedergiebt. Die Oelfarbe darf, 
ihrer Reflexe wegen, niemals Verwendung finden. 

Noch bleibt uns ubrig, den Hauptpunkt dieses Kapitels zu besprechen: 
die Anordnung der Vorh1i.nge und der Reflektoren fiir die kiinstlerische Be

leuchtung des aufzunehmenden Gegenstandes. Wenn das Atelier vollstandig 

Qffen ware, wiirde die B.eleuchtung eine einfache sein, wie sie es hei Por

trataufnahmen in der offenen Luft ist, welche fast immer des Reliefs e.nt
behren. Dies wird nicht der Fall sein, wenn man bewegliche Vorhange unter

halb des Glasdaches anbringt; man kann dann, indeIIl man das Licbt in einer 

bestimmten Richtung auffli.ngt, die Person je nach der Wirkung, die man 

zu erreichen sucht, beleuchten. Diese Vorhiinge bestehen gewohnlich aus 
blauer Baumwolle oder Wolle; sie lassen sieh dureh Ringe auf Eisenstangen 

einherschieben, welehe mit der Linie des Firstes parallel lauren. 
In gewissen Ateliers, die mit vielem Luxus ausstaffirt sind, hat man eine 

doppelte Reihe yon Vorhiingen, die in zwei lothrechten Richtungen beweglich 

sind. Sie sind mehr oder weniger transparent und geben deshalb weniger 

tiefe Schatten, als die einfachen Vorhange. Wenn ein Atelier naeh Norden 

liegt, wie in Fig. 77 'angenommen ist, ereignet es sieh oft, dass bei starker 

Beleuchtung die eine Seite der Person beHer beleuehtet ist als die andere. 

Man hilft diesem Uebelstande durch einen grossen Spiegel ab, welcher das 
Licht zuriicksendet, wie man es eben fiir nothwendig halt. Dadureh wird eine 

Beleuchtung von sehr kiinstleriseher Wirkung erzielt. Ais allgemeine Regel 

gilt, dass die Person in dem Theile des Ateliers sitzen soU, wo das Licht, 

urn uns eines kiinstlerisehen Ausdrucks zu bedienen, nicht senkrecht aufflillt. 

Als Beispiel fiihren wir Fig. 74 an, wo die Person schlecht gesetzt ist, weil 

das Licht von oben kommt. Besser ist die Stellung in Fig. 75, wo die 

Person gesehiitzt und die Beleuehtung besser geleitet ist, wei! die Licht

strahlen eine gewisse Neigung haben. 1m ersten FaIle treten die Sehlag

sehatten zu stark hervor. 

Der aUgemeinste Fall ist in Fig. 77 dargelegt. Wir baben hier die s~ne 

des Stuhls bezeichnet, \YO die Person sich niederlassen muss. Man beginnt 

damit, die obern Vorhange in O~dnung zu bringen, urn die Person vor ver

.tikalem Lichte zu schiitzen. Aueh die seitlichen Vorbange miissen zugezogen 

werden, aber. nieht so weit "ie die ohern. An der Seite haben wir den 

Reflektor angedeutet, der aus einem in zwei Angeln beweglicben Spiegel 

besteht. Wir Munen den Photographen nieht genug darauf hinweisen, dass 

,er das Licht des Ateliers moglichst mildere; eine starke Beleuehtung bewirkt 
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nicht allein Schlagschatten von grosser Intensitat, sondern fiihrt aueh eine 

Zusammenziehung der Ziige der aufzunehmenden Person herbei. Wenn man 
rasch arbeiten will, thut man also besser, die Rasehheit in den chemisehen 
und optischen Hiilfsmitteln zu such en. Es giebt Kiinstlel', welche das Atelier 
auf ganz besondere Art einrichten. Das Glashaus, dessen sie sich bedienen, 
ist yon allen Seiten mit Glas vel'sehen, welches abel' bIos bis auf die Halfte 
seiner Lange reicht. Diesel' mit Glas versehene Theil ist von der andern 
Hiilfte getrennt, weiche durch einen grossen schwarzen Vorhang mit vier
eckiger Oeffnung vollstandig verdunkelt ist. Der Apparat ist hinter diesem 
Yorhange verborgen und bleibt immer an derselben Stelle stehen. Del' 
Operateur stu dirt dann die Art und Weise, wie diese Vorhiinge von del' Glas
seite des Ateliers zu offnen sind, so dass sie nul' eine gewisse Menge Licht 
zufiibren, mit dem er die hochste Wirkung zu erlangen sueht. Dies System 
hat den VorLheil, dass es von Seiten del' Operateure, die mit del' hand
werksmassigen Arbeit beauftragt sind, weniger artistische Kenntnisse voraus
setzt; man bat sie, so zu sagen, nur zu einer gewobnlichen mecbaniscben 

Arheit abzurichten. Dagegen erhalten ,aIle Portrats einen sehr monotonen 
Ausdruck, und wenn man Gl'uppen odeI' Gegenstande ungewohnlicber Art 
aufzunehmen hat, dann bietet dies Atelier uniiberwindliche Schwierigkeiten. 

Wir haben am Anfange dieses Kapitels gesagt, dass elnige Operateure 
sich zuweilen del' direkten Sonnenstrahlen bedienen, urn eine kiinstleriscbe 
Beleuchtung von sehr grosser Wirkung zu erzielen. In diesem Faile muss 

man nicht reines SonnenIicht verwenden, sondern ein durch einen blauen 
Schirm reflektirtes Licbt. Dieser Scbirm wi I'd wie del' Spiegelrefiektor in 
Fig. 77 aufgestellt. 

Dies ist in Kiirze Alles, was wir iiber die Beleuchtung des Glashauses 

sagen konnen. Wir mussten uns dabei auf gewisse allgemeine Vorschriften, 
rein hescbreibender Natur, bescbranken, wei! die kiinstlerische Auffassung 
sich nicbt durch Lehren uod Vorschriften heibringen lasst. 

Freilich wollen Manche die kfinstIeriscbe Bedeutung del' Photographie 
fiberhaupt hestreiten; sie hedenken aber nicbt, dass die Ursachen del' grossen 

Anzahl abscheulicher Bilder, welche taglich von photograpbischen Handlangern 
geliefert werden, allein in der Nachsicht des Publikums liegen. Und diese 
Nachsicht ist es aucll, welche dazn dient, die Zahl derselben noch Uiglich 
zu vermehren. 



VON DEN 

l~HOTOGRAPHISCHEN APPARATEN. 

§. 1. Apparate fiir das NegatinerfahreD. 

1. Objektive. 

Es girbt zwei Arten von Objektiven: 
1. Objektive, die sehr rasch arbeiten; 
2. Objektive, welche s e h r s c h a rf e Bilder geben. 

Portratobjekti ve arbeiten rasch, Landschaftsobjektive geben scharfe Bilder. 
Betrachten wir znerst das Doppelobjektiv fUr Porlrats! - Fig. 78 zeigt 

uns die gewohnlichste Form desselben, in Fig. 79 sind die Linsen dargesteHt. 
Beim Auseinandernehmen des Objektivs hat man genau darauf zu achten, 
dass die Linsen wieder in ihre urspriingliche SteHung kommen, wie sie in 
Fig. 79 angegeben ist. 

.fig. 79. .2ttllnug btr £inrrn. 

ev. \c . 
.fig. IS. llo~~tl·(!)bitklin. 

Wie man auf den ersten Blick sieht, sind in B und A die beiden achro

matischen Glaser von Fig. 79 in einer Hulse angebracht, welche sich auf 
den Ring E schrauben lasst. Diese Hulse Hisst sich durch eine Mikrometer
schraube F bewegen. ]) ist del' Deckel und Heine Blende, die man in C 

einschiebt, wenn man eine gross ere Scharfe erlangen will. Eine gelungene 
Abanderung in der SteHung der Blenden war die Anhringung von Central
blenden, die nichl mebr v 0 r de mOb j e k t iv, sondern in einer Spalle 
zwischen nen beiden Linsen ibre Stelle linden. Diese Blenden, Fig. 112, 
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sind numerirt und jede Nummer erfordert die doppelte Aufnabmezeit del' 

Yorhergehenden. 

Wenn dem Leser gegenwartig ist, was wit' ill der pbotographiscllen Optik 

gesagt haben, weiss er, dass die Blende das Bild um so ,'iel scharfer macht, 

je geringer ihr Durchmesser ist. Das Doppelobjektiv mit sehr grosser Oefl'nung 

giebt fUr Gruppen und Reproduktionen keine hinreichende Scharfe; man muss 

<larum zur Blende seine Zuflucht nellmen. 

Del' Theorie zufolge durren die beiden Glaser des Objektil's nicht gleich 

sein. Desbalb geben viele Optiker dem hintern Glase einen grassel'll Durch

messer als dem vOl'dern. 

Die Regeln, wonach die Objektive berechnet werden, siud rein elllpirisch. 

d. h. diese Objektive scheinen mehr Resultale del' Erfabrullg als del' mathe

matischen Theorie zu sein; deI' Unterschied unter dell Objektiyen beruht also 

\orzugsweise in der Sorgfalt, welche del' Anfertiger auf ihre Vollendung ver

wendet. lUan wird aus diesen Zeilen ersehen, wie viel darauf ankommt. 

das Objektiv, die Seele des ganzen photographischen Apparats, richlig aus

zuwahlen. Leider ist diese Wahl eine sehr sehwierige und gerade Ihejenigen, 
lcelehe sieh am wenigsten darau( verstehen, maehen die iibertriebensten 
Anspriiehe. 

Es ist uns 'unmoglieh, genau die Fehler odeI' Vorziige eines ObjektiYs 

anzugebeu, weil zum Verstiindniss unserer BemerliUngen eine rieljahrige 

praktiscbe Edahrung auf Seiten des Lesers unumganglieh nothwendig sein 

wiirde. Alles, was wir thun konnen, lauft darauf hinaus, Denen, die ein 

Objeklir kaufell wollen, den Rat~l zu gehen, niemals auf den Preis desselben 

Zli sehell, da ein gutes Instrument fiir seinen Besitzer unbezahlbar ist. }Ian 

wende .sich deshalb an ein Haus erstell Ranges, dessen Ruf eine wirklichf' 

Garantie fijI' die Gute des Instruments gieht. 

Wir wollen die henorragelH)en Namen hier nennen: 

VOIGTLANDER in Wien und Braunschweig; BUSOH in Rathenow 

(Deutschland) ; 

Ross und DALLMEYER in London (England); 

SECRETAN und CHEVALIER in Paris (Frankreich). 

Die Portratobjektive sind so eingeriehtet, dass sie hei eiller mittleren 

Schiirfe des BUdes moglichst viel Licht gehen. .le grosser also illr Durch

messer bei gleieher Brellnweite ist, desto raseher werden sie arbeiten. Doeh 

erieidet aueh dies Gesetz gewisse Einschrankullgen, und als allgemeine Regel 

gilt, dass eill gules Objektiv keinen grossern Linsenclurehmesser haben darf, 

als del' dritte Theil seiner Brennweite betragt. 

Die Photographen ziehen gewohnlieh die Objektive mit kurzer Brenn

wei t e YOI', d. h. sole be , die bei gleicher Brennweite die gl'iisste Oeffnung 
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haben, weil diese nicht bios rascher arbeiten, sonderneine kurze Brenn
weite oft auch durch die Einrichtung des Glashauses nothwendig wird. Die 
Objektive mit kurzer Brennweite besitzen gewohnlich mehr F 0 k us ti e fe, 

(1. h. das matte Glas bedarf weniger Verschiebung, urn scharfe Bilder zweier 
naheliegenden Flachen zu geben, wie z. B. bei einem Portrat von Handen 
und Schultern. Dies ist der Grund, weshalb die kleinen Objektive bessere 
Bilder Hefern als die grossen. 

Wir lassen hier <lie wesentlichsten Grossenverhaltnisse folgen, weJche yon 
den berflhmtesten Optikern angenommen sind und dem Leser einen Anhalts
punkt ftir seine Wahl gcben: 

1. In Deutschland. 
Dur('hme~s('r der Linsen. Brenn'weite. 

1/~ Platte . . vordere Linse 111, 'Wiener zon, hintere Linse 17/12 Zein . . 51/. Zoll 

21
/ 1." • 71/ 4 " 

1/ ::l 14 " " " 112 
" 

(rasch) 
" " '" " " " 31112" . 8'/2 " 

% " " " " " " 1/1 ., 
" 

'J " 31/'2" 11 
1/ 
/1 " 

4 
" " 

41/ 6 •• 14 

2. In England. 
1/.; Platte . vordere Linse 1'/.; Zoll, hintere Linse 17/, Zoll 5 Zoll 
1/.; (rasch) a 2 4t/2 " " " " 11 

" 
31 /4 

" " " 31/ 2 " 
10 

" '2 " 
1/2 (rasch) '·1 . 31/ 2 8 

" " 
.) I~ 

" " " " 11 31/ 4 " 
4 

" 
U It " " 

1/1 (rasch) 4'/. " 4'!~ " 
12 

3. In F ra n kr eich. 

1/4 Platte 56 Millimeter (2 Zoll) 12 Cent. 

1/.; 
" 

(sehr 1'lIsch) 81 
" 

(3 " ) 14 

1/2 " 
81 

" 
(3 

" 
) 24 

l! (rasch) !l5 
" (3' /2 " ) 25 

" /2 

1/1 
" 

95 
" (31/. " ) 30 

" 1/1 (l'>lsch) 108 
" 

(4 " ) 30 

Eine aufmerksame Durehsieht diesel' drei Tafeln wird den Leser fiber

zeugen, dass die Dimensionen, welche von denOptikern der verschiedenen 
Lander angenommen worden sind, sehr grosse Uebereinstimmung zeigen. 

Die Brennweite eines Objektivs wird gewohnlich von der hintern Linse 

aus herechnet. Wenn man sie abel' mit einer gewissen Genauigkeit ans
driicken will, thut man besser, sic auch von der vordern Linse aus zu messen, 
beide Resultate zusammen zu zahlen und das Mittel davon zu nebmen. Man 
erbalt dann die Brennweite des' Objektivs in viel genauern ZahIen, und erst 

dann werden die Tafeln, von denen wir oben gesprocben, sieb als niitzlich 
erweisen. 
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Die Lan d s c haft s - 0 b j e k ti v e dienen zur Wiedergabe unbelebter Gegen

stande; sie bestehen aus einer einzigen konkav -konvexen Linse, deren 
konvexe Seite dem matten Glase zugekehrt ist. Fig. 80 zeigt die Fassung 

eines einfachen Objektivs. In A hefindet sich das Glas, ill E die Blenden, 
in ]) der Verschluss. Del' Optiker bestimmt die Entfernung del' Blenden vom 

Glase durch die Lange des Rohres B, eine Entfernung, die keineswegs als 
unwcsentlieh anzusehen ist. 

Die BIende hat nieht, wie Einige meinen j Llos 
den Zweek, die Oberflaehe der Linsen zu verkleineI'n, 

damit allein das Centrum wirke, sondern wenn es 
sich darum handelt, Ansiehten von bedeutender 
Grosse aufzunehmen, ist es, obgleich die grossen 
Objektive mit einer kleinen Blende versehen sind, 
doch nicht moglieh, mit einer kleinen Linse von 
langeI' Brennweite denselben Erfolg zu erzielen. Da 

fig. 30. Jennbrd)ofts -@bjektiu. 

die oLen beriihrte Ansieht weit verbreitet 'ist. bedarf diese That'sache einer 
Et·kltirung. Ein Objekti\' solI ein ebenes Bild entfemter Gegenstande geben. 
abel' dennoch ein grosses Gesichtsfeld umfassen. Daraus foIgt, dass das 
Centrum und die Rander del' Linse abgesondert wil'ken miissen, das erst ere 
dllrch die Lichtbiindel, welche parallel mit del' Achse auffallen, letztere 
£lurch die schrag einfallenden: denn nut' unter diesel' Bedingung erhiilt mall 

ein ebenes Bild. Diese Wirkung erzielt man, wenn man vor del' eill
fachen Linse an einem dureh Berechnung odeI' Erfahl'ung festgestellten 01'1(' 

cine B1ende mit kleiner Oetfnung ;mbringt. 

fig . 81. Q)rt~oBkopirdjts Q)bi,ktiu. fig. 3~. 

1m Allgemeinen Hisst sich die Regel aufstellen . dass die grosste Seite des 
Bildes nur die HaUte der Brennweite des Objekti\'s betragen dart', ",enn mao 
mit einem einfacben Objektive scharfe Bilder bekommen will. 

Der Gebraucb einfacher Linsen nimmt jetzt immer mehr ab, weil sie an 

nachstehenden Mangeln leiden: 
1. Man erhalt nur dann scharfe Bilder, wenn man sehl' kleine Blenden 

yerwendet. Dadurch wird die Aufnahmezeit so ausserol'dentlich verlangert, 
Monckhoven, Handb. d. Photographie. 13 
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dass man sich dieser Linsen nur zur Aufnahme unbelebter GegensU'mde be

£lienen kann. 
2. Bei Aufnahmeo von l\Ionumenten, Karlen u. s. w. werden die geraden 

Linien dieser Gegenstan£le gekriimmt und die Pel'spektive nnrichtig. 

VOIGTLAENDER hat nach den Bereeh

IllIogeo des Professors PETZVAL sogenannte 

ol'thoslwpische Ohjektive angefertigt (Fig . 

81 und 82), welehe auszwei Liosen bestehen, 

wovon die grossere dem aufzunehmellden 

Gegenstande und die kleinere dem matten 

Glase zllgekehrt ist. Hinter diesel' ,~ertlen 

die Blenden angebracht. Diese Objektive 

maehen eg moglich, mit grosseren Blenden 

zu arbeiten, ~Is bei gewc"Jhnlichen Land

schaftsohjektiveu, uml dennoch geben sie 

Bilder, auf denen die geradell Linien weniger verzcrrt sind. 

DALLJ!EYER hat neuerdiogs naeh dem Vorgange von Sutton ein Triplet

objektiv angefertigt, welches noeh grossere Vorziige besitzt. Fig. 83 zeigt 

cinen Durehschuitt desselben. A ist del' Ring, welcher an del' Camera obscura 

hefestigt wi I'll , E , C nud ]) sind die aehromatischen Linsell. Die Blell

den werden bei a eingesetzt. Wenn man 

die I .. inse C abschrallbt, erhiilt man ein 

Doppelobjektiv von sehr kllrzer Brellll

weite. Das Tripletobjektivhat also zwei 

versehiedene Brennpunkte. 

Diese Objektive besitzen eiue gro~,;e 

Liehtstarke nllll eignen sich vorziiglich zu 

angenblicklichen Al1fnahmen uUlI Repro

lluklionen von Karlen und PHinen. Sie 

haben aueh eine viel kftrzel'e Brcnmvcitt', 

als die gewohnlichen einfachen Objekthe. 

Sie geben zwar keine viel grl)SSere 

Seharfe als die einfachen ObjektiYe , sind 

abel' frei von Verzeichnnng, d. h. Gegen

gtiinde mit geraden Lil1icn werden genan 

-fig. 8-1. wiedergegeben. Wir glanben deshalh. 

class wir bald llahil1 kommen ,verden, einfache Linsen nUl' noch bei A llf

nahme von Landschaften verwendet zu sehen. 

Urn die Aufzahlllng derversehiedenen Arten von Objektiven zu beschliessen. 

wollen wir noeh anfiihren ;dass es SUTTON gelungen ist ("Sitzung del' Lon-
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Joner Pilot. Ges. yom 3. Dez. 1861"), in seinen Panorama - Objektiven ein 

Instrument zu Herern, dessen Leistungen ebenso intel'essant sind, als seine 

Konstl'Uktion eigenthumlich ist. 

.fig. 35. 

Zwei Linsen von konzentrischer Kriimmung, A und B Fig. 84, sind in 

einem Ringe]) befestigt. Der hohle Raum C wird mit Wasser gefiilIt. Das 

Ganze llisst sich an den Ring F schrauben, welcher an del' Camera befestigtist. 

13 * 
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Die Idee SUTTON'S wurde von dem englischen Optiker Ross nieM nul' mit 

SOl'gfalt ausgefiihrt, sondel'll auch dureh praktische Verbessemngen ,'enoll

kommnet. 

Fig. 85 stellt den vollstandigen Apparat dar, dessen einzelne Theile wir 

mit "f'nigen Wort en besehreiben wollen. 

b 

In Fig. 86 ist die Camera obscura 

besonders gezeichnet. Da sie stets 

horizontal stehen mllSS, hat sie eill 

doppeltes Niveaull\'etchen. 

a E b ist £las Bret, welches die 

Camera ohseura tragt, ]) del' Vor

del'theil der Dunkelkammer, worin 

sich £las Objektiv befindet, A del' 

Versehluss, C del' hintere Theil del' 

Dunkelkammer. Das matte Glas ist 

gekriimmt, die Cassetten ehenfaIIs. 

In B sieht man das aufgezogene 

Bretchen der Cassette, in del' Stel

lung, worin es sieh hefindet, "eno 

der Apparat in Thatigkeit ist. 

Das Reinigen und Poliren del' 

gekrummten GHiser geschieht auf 
einelll Bretchen, welches ill Fig. 85 K dal'gestellt ist. Es ist Tbatsache, 

dass diese Arbeit durchaus nicht l'cimieriger auszuffIhren ist all' bei Plal1-

glasern. 

Auch das Ueherziehen mit Collodium, welches auf den ersten Blick uo

miiglich erseheint, ist bei einigel' Uebung in der That sehr leicht. Das Sen

sihilisiren der GIasplatten geschieht vermittelst eines Hakens, 

Fig. 87. Die eigens filr diesen Zweek eingerichtete Cuvette 

aus Guttapercha, sowie eine etwas andere Form von Silber

badhaken, sind in Fig. 85 R dargestellt. 

Was die llbl'igen Arbeiten anbetrifft, so slimmen (liese ganz 

mit dem gewohnlichen Verfahren uherein. Der Kopirrahmen 
£ig. 87. (Fig. 85 S) ist ebenfalls leicht und hequem zu handhaben. 

Auch die Kasten zur Aufbewahrllng del' Glasplatten haben, wie Fig. 85 P 

zeigt, eine von del' gewohnlichen etwas abweichende Einriehtung, welche 

abel' lieinerlei Unannehmliehkeiten mit 8ich fflhrt. 

Mit einem Worte, diesel' neue Apparat, welcher bei der ersteIl, ober

flaehliehen Betraehtung sehr verwiekelt zu sein scheint, ist nieht nUl' seht, 

leieht zu handhaben, sondern erzielt auch wirklich slallnenswerthe Erfolge, 
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die man sdbst gesehen haben muss, um sieh eine reehte VorsteUung davon 

machen zu konnen. 

* Auf der Londoner Industrieausstellung des Jahres 1862 haUe Ross eine 
Reihe von Bildern ausgesteIlt, die mehr als aIle Besehreibungen die TretT

lichkeit der neuen Panoramalinsen otTenbarten. Es waren Ansiehten aus 

.Jersey, die wahrscheinlich von SUTTON selbst aufgenommen waren. Wenig

stens ist Jersey augenblicklich SUTTON'S Wohnsitz. Das Interessante bei diesen 
Bildern lag darin, dass von derselben Ansicht immer zwei Aufnahmen vor

lagen, wovon die eine mit einer gewi\hnlichen Linse von Hinf Zoll Brenn

weite und die andere mit einer Panoramalinse von gleieher Brennweite auf

genommen war. Das Bild der gewohnliehen Linse umspannte kaum ein 

Ddttel del' Bildflache einer Aufnahme mit del' Panoramalinse. Diese sehliesst 

lliimlieh einen Winkel von ii b e r hun del' t G I' ad e n ein. Hieraus ergiebt 

sich Hue immense Bedeutung fiir landsehaftliche Aufnahmen. Es steht des
halh zu hotTen, £lass sie im Laufe del' Zeit aIle andern Landsehaftslinsen 

iiberflilgelt, wenn erst ihr ziemlich hoher Preis (22 Pfd. St. del' vollstiindige 

Apparat fUr Bilder von 101/ 2 X 5) dmch den Yel'mehrten Absatz gesunken 

sein wird. 
Das Ziel, welches SUTTO~ sieh gestellt, bestand darin, ein Objektiv an

zufertigen, welches ein grosses Gesichtsfeld bietet, indem es zugleich voll

kommen scharf zeichnet. Wir wiederholen es, dies Ziel ist vollstandig er

reicht und zwar durch ebenso neue als sinnreic1Je !Iittel. Doch gebuhrt ein 

grosser Theil des Ruhmes auch Ross, welcher £lurch seine geschickte Durch

fiihrung yon SUTTON'S Idee dies en Apparat mit einem Schlage volksthiimlich 

gemacht hat. 
Da wir gerade von Panoramaobjektiven reden, wollen wir noch hinzu

fiigen, dass ~IARTENs VOl' einigen Jahren einen ahnlichen Apparat konstruirte. 

Er arbeitete auf Metallplatten und das Objektiv wurde in rotiren£ler Bewegung 

erhalten. So geistreich dies System auch sein mag, kommt es doeh del' 

SUTTm.'schen Erfindung nicht gleich. 

2. Camera obscura und Zubehor. 
Obwol die Camera obscura im Apparate nul' die zweite Stelle einnimmt, 

clarl' sie dennoeh nieht mit NachIassigkeit angefel'tigt werden, vielmehr sind 

aIle Theile derselben mit del' grossten SorgfaIt auszuwahlen, weil eine schlecht 

gearl)eitete Camera obscura dem Photographen unglaubliche Schwierigkeiten 

bel'eiten kann. 

In Frankreich verwendet man Nussbaumholz, in England nnd Deutschland 

zieht man Mahagoniholz VOl', weil dies dem Temperaturwechsel bessel' wider

steht. Gewohnlich wird del' Apparat an den Ecken durch MessingbesehIag 
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yersUirkt und SO gegen die Einwirkungen warmer oder feuchter Klimate 

gesehi'ttzt. 

£ig. 38. (!jrlUoIJ1tlidjt <ramrrn obscnrn. 

Es giebt viele verschiedene Arten von 

D Camera's. Die fUr das Atelier bestimmten 

miissen viereckig nnd ohne Blasebalgauszug 

sein, sie miissen Zahn und Trieh zum 

Einstellen haben und durch cin beweg

liches Vorderbretchen das Hoher- und Nie

derstellen des Objektivs ermoglichen. Dies 

ist die beste Form fUr den Uiglichen Gebrauch. 

Gewohnlich besteht die Camera obscura 

aus einem Kasten B, worin sich ein zweiter 

Kasten A (Fig. 88) hin- uml herschieben 

Hisst. In diesem letztern befindet sich del' 

Rahmen mit dem matten Glase C. Urn 
den verschiebbaren Kasten A in bestimmter 

Lage festhalten zu konnen, ist das mit B 

verbundene Bret.D, wie Figura zeigt, mit 

einem Spalt versehen und an den Kasten A 

ein ~Iessingstreiren befestigt, von dem aus 

eine Klemmschraube in den Spalt hinab

reicht. Dadurch kann man der Camera ob

scura, innerhalb gewisser Grenzen, jede 

beliebige Lfmge geben, je nachdem mClll 

den Kasten A einschiebt oder ausziehL lIIHl 

ihn mit der Klemmschraube festslellt. Das 

Objektiv befindet sich an del' Vordcl'seite 

des Kastens B. 
Die eben beschriebene Camera hat uur 

eincn Auszug A, !loch giebt cs auch 
solche, die mehrere Auszuge hahen. Da 

die Camera's fertig gekauft werden, selzen 

WiI' voraus, £lass del' Leser hereits eine he

sitze, weiche ihm unsere kurze Beschreibung 

verdeutlicht. 

Die Camera's stehen gewOlmlich auf einem 
£ig. 89. ®tUJij~nlidjt5 £tntiu mit brei .fil~tn. Stativ mit drei Fussen, welches, mag es 

nun, je nach seiner Bestimmung, leicht oder schwer sein, sich in den 

meisten Fallen auf die Grundform unserer Ahhilduug, Fig. 89, zuriickfiihrt'u 
lasst. 
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Wenn man llen offenen Dreifuss mit schwarzem Zeuge umgiebt. ist es 

llltiglich, unterhalb der Camera die Platten zu wecbseln, ein Verfabren, wel

ches sich hesonders bei trocknen Platten empfebleu diirfte. 

Das Atelierstativ, welches in Fig. 111 einen sogen. Visitenkartenapparat 

tragt, ist viel fester als £las ehen angeftihrte. Die Camera ohscura steht 

nicht auf cinem Triangel, sondei'll auf einem grossen Bnitte, welches durch 

zwei halhkreisfOrmige Holzstlicke festgehaltell wird, die mit einer Klemm

schrauhe an einem starkell Holzl'ahmen hefestigt sind, del' seIhst in eillem 

sehr festen, am Ulltergestelle eingelassenen HoIzfulterai anf- uncI abgieiteu 

kann. Wenn man also die ulltel'sten Klemmschranben o/fnet, lasst sich flas 

Stativ in zwei Theile zerlegen, namlich einerseits in das dreibeinige Unte\,

gestell mit dem rechtwinkeligen Kasten, nnd anderel'seits in Fnsshret, Halh

zirkel unll Holzrahmen. 

Diese Zweitheilung hat, wie aus del' Figur hervorgeht, nnr dell Z,veek, 

(lie Camera' nach Bediirfniss Mher und niedrigel' stellen zu I{onnen. Bis

weilen sind noeh Zahn und Trieh hinwgefiigt, urn dies ZII erIeichteru. Dies!' 

Eilll'ichtung ist besonders hei schlreren Camera's ausserst praktisch. 

Die Atelierstative aus Gusseisen leisten ebenfalls fijI' sehr grosse Camera's, 

wegen del' Sicherheit unll Leichtigkeit ihrer Verschiebungen, ansgezeichnete 

Dienste. 

Wir Mnnten noch eine grosse Menge von Atelierstativen anfiihrell, abel' 

die Beschreibung wiirde iiherfliissig seill, wei! unter hundert Statiren sicher

lich nenn und neuIlzig mit der von llllS angegebenen Gnllldform iibereill

~tiIllIllen. Wir kehren deshalb zu den Camera's zUl'iick. 

Del' in Fig. 88 dargestellten Form werden sehr oft verschicdene ~eJJ<'Il

dillge beigegeben, weiche zu ihrer Verhesscnmg weselltlich !leitragell, So 

winl z. B. del' AusZLlg A £lurch Zallll 

ulid Trieh hewegl, das gewollllliche 

matte Glas durch mattes Spiegelgias 

ersetzt und £las Objektiv an einem 

hewegIichen Bretchen befestigt. Die 

a IlerwesentlichsteAhanderung ist aher 

di!' Vel'tauschung der vierecli:igen Form 

mit del' rechtwinkligen, weil man da

dlll'ch heCiihigt wird, sowol Aufnahmen 

ill del' Lange als in del' Breite zu 

machen, indem man bIos die Stellung 

(Fig. 96). 

;fig. 90. Q;amern olJm .fuebrct. 

des Bretchens zu and ern brancht 

Die Form in Fig. 90, ohne Fnssbret, win1 besonders im Felde fLir 

sehr grosse Camera's verwendet, doch hedient man sich dahei eines Erganzungs-
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fusses (Fig. 91), urn das Ganze festel' zu slellen. Der Vordertheil des 
Kastens B hat ein rUlldes Loch zur Aufllahme des Objektivs. Unten und an 

del' Seite (0) befinden sich messingene Schraubenmuttern, zu welchen Druck

schl'auben, wie in a, passen. Del' Auszug A hat ebellfalls zwei gleiche 

Stiicke, das eine sieht man in d, in dem anderen, unten befindlichen, steckt 

O:~~~u 
- i _ .. 
~-I -_. 

eine Druckschraube. Del' in unserer Figur sichtbare 

Triangel des Stativs ist nicht einfach, sondei'll hat eine 

Aushiihlung, in welche sich eine Holzleiste (0) schieben las st. 

welche in derl\fitte eine Spalte hat, die zweiDruckschraubell 

durchlasst. Wenn man also die Schraube a anzieItt. er
halten sowol del' Kasten B, als auch die Leiste b tind 

del' Triangel des Stativs eine sehr grosse Befestigung. 

Del' Auszug A lasst sicIt nach Belieben ausziehen, ein
schieben und befestigen. Uebrigens kann man das In
strument auch auf die Seite legen. Dazu dienen die 

messingenen Schraubenmuttern in c und d. lUan ist also 

im Stan de , nach Belieben BHder von breitem und hohem 

Formate aufzunehmen. 

In Fig. 93 ist eine llt'itte Form yon Camera darge

steUt, die 80wol auf Reisen als illl Atelier Yerwendbar 

ist. lhre geringe Festigkeit und grosse Geneigtheit, hei 
WindstOssen sich zu:;ammenzulegen, veranlassell uns aber, 

so bequem sie aueh zu verpacken sein mag, besonders 

fiir Bilder grosseren Formats auf Reisen die festeren KOll

struktionen vOl'zuziehen. Freilich sind manche Amateurs, 
£ig. 91 die sieh als sehr geschickte 0l)erateure auszeichnen, ent-

~rgiinlungsfun brs 'stalins. 
gegengesetzter Ansicht. 

Del' Leser kaun iibrigens die Handhabung des Apparates leicht aus del' 

Figur ersehen. A ist del' Vordertheil mit dem Ohjektive, jJ'l ein viereckiger 

Blasehalg, der hint en £las matte Glas tragt. Del' yordere 

Theil A steht mit dem unteren Brette n n in engel' Yer

hindnng, docb lasst sich letzteres durch Aus - und Ein

schieben naeh Beliehen verlangern odeI' verkiirzen. . Die 

trelIlich ausgefUhrte Figur erleichtert iibrigens das Er

kennen aIler sonstigeu Einzelnheiten. 

Die in Deutschland gehrauchliche Form (Fig. 95) ist 
£ig. 92. ~inltgtra~mrll. nicht so einfacher Art. Sie hat ein hewegliches Objektir. 

cinen doppelten Blasebalgauszug, um gross ere Lange zu erziehen, und eine 

verstellbare matte Tafel, welche das scharfe Einstellen herleutend erleichtert. 

* EMIL BUSCH in Rathenow war unsers Wissens der Erste, welcher die 
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Verstellbarkeit del' matten Tafel einfiibrte. Diese Einricbtung bietet fUr 

gl'j)SSere Apparate unverkennbare Vortheile, HiI' kleinere erreicht man den. 

selhen Zweek durch ein sogenanntes Kugelgelenk im Kopfe des Stativs, 

Die Cassette hat bei den verschiedenen Camera's, welche "ir beschl'ieheu 

habcn, tlieselbe Form. Sie besteht aus einem Rahmen mil, dem vel'schieh

harell Bretcben a und dem Thiirchen b. An den innern Ecken sind Holz- odeI' 

Elfenheinstuekehen angehl'aeht, damit £las Glas nieht del' ganzen Lange nach 

allf Holz rnht . 

.fi~. 9:\. Ill"r,bnlg' (£nlllttn. 

Die Einlegerahmcn de\' Cassette (Fig. 92j haben dieselhe Einriehtullg, 

Wtl\'OIl "pater noeh 'wil(~r (lie Belle sein \yinl. 

.fig. %. ctnnttrn mit hopptlltut lllnftbnlgnus;ugt u. i. Ill. 

Dievielfach angefertigten und fiir die Heise angepl'iesenen zusammenleg

baren Camera's mit Scharnieren scheinen keinc besondere Beschreibung zu vel'

dienen, da ihr Werth zweifelhaft ist nnd dm'selhe Zweck schon durch die 

BlasebaIgcamera's erreicht wird. 
)Ian hat auch Camera's, in denen aile Operationen ausgefiihrt werden 

Mnnen, die gewohnlich im Dunkelzimmer VOl' sich gehen. Es versLeht sich 
;\!onckhoven, Handb. d. Pholographie. 14 
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von selbst, dass dieselbcn aus cinfacben Kasten mit gelben Gliisern bestehen 

und Seiteno/Tnungen haben, welche mit Aenneln aus schwarzem Zeuge wr

seben sind, durch welche man die Hande steckt. Dicse Apparate konnen 

ohne Zweifel gute Dienste leisten, doch zichen wir das Dunkelzelt oder die 

tragbarc Dunkelkammer aU5 clem Grunde VOl'. ,rei! man viel bequemer darin 

arbeiten kann. 

* Eine Camera eigener Art, .. lie zugleich als photograpbischer Apparat. 

Dunkelzelt und Lahoratorium dient, hat TITUS ALBITES aus Paris el'sonnen. 

Es ist ein viereckiger Kasten, welcher durch eine horizontale Scheit.lewand 

in zwei Theile zerfiiUt. 1m oheren Theile hefindet sich die alte Camera oh-

.fig. 96. £tmDskop·~Qmrrn mit -ffiomrntnnDtr[d)lut. 

scura mit Objektb" und Cassette. illl unteren das Laboralorium, "orin dip 

Platte empfindlich gemacht und entwickelt wird. Nachdem die collodionirk 

Platte in die Cassette gebracht ist, offnet man durch Ziehen an cineI' Schnur 

die darunter befindliche Silberbadcihette. Die Platte senkt sich in das Silber

had und wird darin durch Anziehen und Fahrenlassen del' Schnm auf - und 

ahhewegt. Nach einiger Zeit zieht man sie in die Hoh.e und belichtct; darauf 

,rit'd sie in die Entwicklungsschale gebracht und endlich nach dem Entwickcln 

im Freien fixirt. So erhiilt man durch eine Reihenfolge rein mechanischer 

Operationen leidliche Bilder. Wenigstens waren die in der Industrieausstel

lung yon 1862 ausgcstelltcn ziemlich gut ausgefallen. Dcr Erfindcr nennt 

<lies en eigenthumlichen Apparat "Laboratoire reveiateur." 



ii~ . 9'.l. £ltl\~t. 
fig. 100. .fnltt"(d)ti~tlllnl\b. 

~-. ---

fi~. tM. iLti~It\-®bit~\iu. 
14* 
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Stereoskop - Camera's. 
Die Stereoskop-Camera's sind so eingerichtet, dass zwei Ansichten auf 

einer einzigen Glasplatte aufgenommen werden konnen. Wir wollen drei 
Arten derselben beschreiben. Bei del' ersten At't steht die matte Glastafel 
fest und die Objektive sind beweglich; bei der zweiten kann man die Ob
jel{tire \,on einander entfernen und hei der dritten wird nur e i n Ohjekth
verwendet. 

Fig. 96 bis 104 zeigen die rerschiedenen Theile desjenigen Apparates, 
welchen Fig. 96 yollslaudig wiedergieht. 

Die Camera ABC]) besteht aus polirtem Mahagoniholz, dessen Ecken 
mit lUessingbeschlag yel'sehen sind, urn der Hitze grosstmoglichen Widerstand 
Ieisteu zu Munen. {)jese Camera wird durch Schrauhe uml Schranbenmntter 
am Stativ hefestigt. 

1m hintern Theile des Instrumentes, in B, befindet sich das matte Glas, 
welches auf unserer Zeichnung weggelassen wurde. Der Vordertheil F wird 
mittelst eines Triehes c in Bewegung gesetzt, welcher in die am Bretchen e 
befestigten Zahue 0 0 I'ingreift. Dies Bretchen hiingt mit dem beweglichen 

Theil del' Camera zusammen, wahrend der Trieb c zu der unteren Verlangenmg 
.D del' Camera A C gehikt. 

Das Einstellen ist also sellr leicht, indem man heim Beobachten des BiMes 
anI' dem matten Glase nur den Trieb c in Bewegung zu setzen brancht. Das 
Bl'etchen F mit den Objektiveu .Hiss! sich nach Belieben heben oder senken; 
es wiI"d dUl'Ch die Scht'auhe a fe3tgestellt. Wenn dies Bretchen weggenommen 
werden soil, zieht man die Objektire aus, wie Fig. 97 am rechten Ohjektire 
\'erdeutlicht, ohne sie ahzuschrauhen. Man kann dies Bretchen £lurch ein 
anderes ersetzen, welches das Triplet- Objektiv tragt (Fig. 104). 

Das Innere del' Camera (Fig. 98) ist sehr sinnreich eingerichtet. Beim 
Arbeiten mit zwei Ohjekti\'en muss eine Scheidewand die beiden Bilder trennen; 
will man dagegen Gruppen aufnehmen, so darf sie nicht vorhanden sein. em 
heiden Zwecken zu geniigen, bringt del' Verfertiger ein wegnehmbares Falten

hretchen (Fig. 100) an, welches' in deu Spalt a (Fig. 98) eingeschoben wit'd, 
del' zum bewegIichen Theile B der Camera gehOrt. Durch Verschluss des 

rest en TheHes in b und d fiigt sich das Bretchen jeder Verlangerung lind 
Yerkiirzung der Camera, indem es zugleich das Innere in zwei ahgesonderte 
Halften trennt. 

Die Cassette (Fig. 103) hat einen Einlegrahmen (Fig. 101) fiir stereo
skopische Glaser, dessen Ecken mit Silberdraht versehen sind. Die Cassette 

sclbst ist fiir Glaser yon 71/ 4 ZU 41/ 2 Zoll, engl. l\1aass, eingerichtet. Obgleich 
(liese Glaser etwa~ ilbergross sind, konnen wir, selbst bei stereoskopischen 
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Aufnahmen, sie dringend empfehlen, wei! sich, wie man weiss, am Rande 

gar zu leicht Flecken anhaufen. Ausserdem sind diese Glasplatten fUr Gruppen 

lind fUr landschaftliche Aufnahmen mit dem Tripletobjektiv zu gehrallciten, 

wenn man die Scheidewand illl Appal'ate entrernt hat. 

Die Cassette in Fig. 103 verdient cine besondere Erwahnung wegen tlf'r 

sirmreichen Art, den Uebersclmss des salpetersamell Silheroxyds ZlI sammell!. 

Fig, 102 zeigt diese Einrichtllng. Del' Silberdraht a trtigt die Glasplatte, 

,yelche sich aussel'dem noch in c stiitzt. Sie ruht also nur auf den aussersten 

Ecken. Das herabtliessende Silbernitrat sammelt sich in del' Spalte b, die 

mit Wachs iiberzogen ist. Selbst wenn man sich des Einlegerahmens (Fig, 101) 
bedient, kann die FlfI~sigkeit nul' in den Spall ahflirss('il . 

.;fig. 105. ~lomtntnnUtrrdjJnij. 

Hie eben beschriebene Dunkelkammel' ist yon 31/ 2 bis 7 Zoll aU5ziehbal'. 

poJirt und gefirnissl, wie es in England und Deutschland gewohnlich dcr 

Fall zu sein pflegt, weit sich £las Rolz dann weniger Ieicht wirft. 

Auf der ausseren Hedse del' Objektive befindet sieh del' Momentam-er~chlu55, 

eine Yorrichtung zum raschen Oeffnen lind Schliessen del' Ohjektire. Es ist 

ein einfaches Bretchen, welches in };'ig. 96 niedergelassen und in Fig. 105 
in die Hobe geschlagen ist. 

Der Theil C B ist an den Ohjcktiren befestigt und besteht au~ polirtem 

Mahagoniholz. Eine ~lessingstange mit zwei Kopfen, b b, tragl' das Bretchell 

OR. Dieser VerschlllSs gewahrt dadurch einen grossen YOl'lheil, dass del' 

Himmel kiirzere Zeit belichtet wird, als die untern Theile des Bildes, "0-

£lurch es leiebt zu erIDoglichen ist, eine augenblickliche Aufnahme zu machen, 

auf der seIbst die Wolken wiedergegeben sind. 

Doeh geMrt immerhin eine gewisse Gewandtheit und riel Kalthliltigkei t 

dazu, diesen Apparat geschickt zu handhaben, wei! sonst die Bewegung des 
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OeITnens und Schliessens sich auf del' Aufnallme kenntlich macbt. l"Ian hat 

seitdem einen Momentanverschluss nach Art del' Guillotine und mit Feuel'

kraft hergestellt, del', unserer J\iIeinung nach, den Vorzug verdient. Bei den 

Visitenkarten -Apparaten werden wir einen andern Verschluss beschreihen, 

del' bequemel' ist, abel' diesel' ist bei allen Landschaftsobjektiven zu ver

wenden, weil er £las aHzu greBe Licht des Himmels massigt und sellr leicht 

An~ichten mit Wolken liefert. 

Die Camera hat Doppelobjektire ron 11/4 

Ilnd 1 % engl. Zoll Oeffnung (32 uud 38 Mil

limeter) und 31/ 2 Zoll (9 Centimeter) Brenn

weite. Fig. 97 zeigt die Spalte fUr die Blcn

den, wovon e i n e in Fig. 99 dargestellt ist. 

Wenn man die Scheidewand (Fig. 100) aus 

del' Camera fortnimmt und die beiden Ohjektive 

£lurch das Bretcben mit dem Tripletobjektive 

.fig.lOli. (!j,m"llllt. £tmo5I:o~a~~arat. (Fig. 104) ersetzt, wird der Apparat WI' Auf-
nahme von Monumenten tauglich. 

Del' gewuhnliche stereoskopische Appal'at, del' in Fig. 106 und 107 dar

gelltellt ist, weicht dadlll'ch von dem ,·orhergehenden ab, dass die Cassette 

Z\\ei Schiebebretchen hat, ,,"odurch man im Stande ist, sowol e i n e Glas

seite fUr sich aIs allch heide zllsammen zn belichten. Dies ist del' Apparat, 

wdeher in Franheich :jill meisten verwendet wird. 

-fig. 107. 

Seit einigen Jahren kOllstrllirt SECRETAN 

einen kleinen Stereoskopapparat, der sogat' VOl' 

dem oben beschriebenen Instrumente von DALJ.

MEYER gewisse Vorzuge zu haben scheint. 

DElDn erstlich kann man die beiden Ob-

jektive sich niihern odeI' von einander ent

fernen, wodnrch Bilder mit mehr odeI' weniger 

Relief entstehen, und zweitens, wie gross auch 

die Entfernung sein mag, lassen sich die Oh

jektive dennoch zu gIeicher Zeit offnen. Del' einzige Fehler des Apparates 

besteht darin, dass man notlmendiger Weise Glasplatten verwenden muss, 

welche hei we item grosset' sind als die gewohnlichen; wir meinen aber, dass 

diesel' Fehler vielmehr als ein Vorzug anzusehen sei, wei! man dadllrch stets 

l1eckenreine Bilder erhiilt. Ansserdem muss man heim Tanninvel'fahren die 

Ramler des Negativs firnissen, was hei Glasern von gewobnlicber . Grosse 

schliesslich viel zu kleine Bilder veranla!;st, hier aber keinen Nachtheil bringt. 

Wenn wir ferner bedenken, dass man nach clem Kopil'en dis positive BUd 
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auf jede heliehige Grosse zuschneiden kann, so liisst sich im Allgemeinen 

\\"01 behaupten, dass del' Apparat seinem Zwecke sehr woh1 entspricht. 

Die dritte und letzte Form stereoskopischer Camera's ist in den Figuren 

108, 109 und 110 dargestellt. Man sieht, wie an einer gewohnlichen Camera 

filr 1/4 Platten, mit einem Objektiv, die Einrichtung getroffen ist, dass man 

so\\ol das matte Glas (Fig. 109), als auch die Cassette (Fig. 108) seillings 
einschieben kann. 

.fig. 108. 
«o!Ttltt. 

zig. 109. 
jlJotttS «illlS. 

zig. 110 . 
.sttrtoskop,«amtrtt mit tint m @bitktiut. 

An (leI' obern Leiste ist eine Feder angebl'acht, welche die bis in die 

~lille geschobene Cassette feslhiilt. Wenn das eine Bild aufgenommen ist. 

macht ein Druck auf diese Federdas Vorschieben der andern Hiilrte der 
Cassette moglich, auf welcher das zweite Bild aufgenommen wird. 

Dieser Apparat beruht iibrigens auf dem Prinzipe des Multiplikators oder 

,'errielfiiltigers, d, h, eines Apparates, mit dem man mittelst eines einzigen 

Objektives zwei oder vier Aufnahmen desselben Gegenstandes iluf ei n e r GI;s

platte machen kann. 

Visitenkarten· Camera's. 

Gewohnlich hat der Visitenkarten -Apparat rier Objekti I"e I"on gleicher 

oder fast gleicher Brennweite, mit denen, auf einer mehr breiten als hohcn 

Glasplatte, acht Aufnahmen gemacht werden. Wir wollen zuerst diesen 

Apparat und dann einen andern mit zwei Objekth'en beschreiben. Den Ge

brauch eines Visitenkarten - Apparates mit e in e m Objekthe konnen wir nicht 

empfehlen, well die Erparniss eines zweiten Objektivs nieht die grlissere Miihe 
beim Abziehen del' Positive aufwiegt. 

Die erste Bedingung zur Anfertigung guter Visitenkal'ten -Bilder besteht 

in der Verwendung von Objektiven, welche grossere Bilder geben, als er

forderlich ist. Nur dadurch wird es moglich, vollkommene Scharfe in allen 

Theilen des DiJdes zu erzielen, Die gewohnlichen kleinen Objektive fur 1/4 

Platten sind ungeniigend und die Objektive fUr 1/2 Platten haben eine zu 
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grosse Brenimcite. Wir wollen, wie wir obcn bei den Objektiven gethall, 
hier die Dimensionen, weIche in deutschen, englischen uud franzosischen Ver

zeichnissen sich vorfinden, zur Auswahl anrLihren: 

In Dcutschland: 
J i? Plattengrosse 

1n England: 
li, Plattengrosse 

In F.rankreieh: 

" 

DurcllnlCsscr del' Linsen. 

" (61 Millimeter). . 
,,(81 " ).. 

Brennwcite. 

71/ 3 Zoll 

81/~ " 

18 Cent. 
14 

" 
Die mit Sternchell bczeichlleteu nurchmesser sind die zweckmassigsten. 

Del' grosse Visitenkartell

Apparat ist in Fig. 111 abge
hiidet, in Fig. 112 wird er 

von der Seite des maUen 

Glases aus, in Fig. 113 von 

der Objektivseite aus, gesehen. 

Der Apparat besteht aus einer 

sehr kurzen Camera, deren 

hinterer Theil durch Zahu 

unil Tr'ieb bewegt werden 

kann, wiihrend der vordere 

Theil die vier Objektive tragt. 

An del' Seite befindet sichein 

Thiirchen, damit man da;; 

Einstellen der einzelnen Oh

jeklive regeln konne, weil 

tliese iiusserst seIten gell3U 

dieselbe Brennweite hahen. 

Nach dem Einstellen schliesst 

man das Thiirchen. 
Der ill Fig. 113 deutlich 

sichtbare Verschluss besteht 
.fig. 111. tliffftnkarftll-1(vpnrnt. aus einer Reihe von Bretchen, 

die auf Leinwand geklebt sind. Dadurch wird es rnoglich, die vier Objektive 

zusammen zu oiTnen; freilieh liegt hierin auch wieder ein Hauptfehler diesel' 

Art von Verschluss, iudern dabei stets die un tern Objektive liingere Zeit ge

oiTnet 'bleiben als die obern. Delln wenn der Verschluss voUstindig nieder'

gelassen ist, muss man ihn langsam in die Hohe bringen, damit nieht durch 
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Erschiittern der Camera verschwommene BUder entstehen; dass l'iiederlassen 
muss dagegen moglichst rasch geschehen. 

Diese langere Exposition der untern Objektive ist hei 1f! Platten, welche 
25 bis 30 Sekunden Belichtung fOl·dern, wenig merklich, dagegen trill si~ 
bei den sogen. Schnellarbeitern deutIich hervor. Deshalb wiirde es unendlich 
z\yeckmassiger sein, die in Fig. 105 angegebene Methode zu befolgen, indem 
man statt der dort gezeigten horizontalen SteHung des Verschlusses zwei ver
tikal gestellte Bretehen anhraehte, welche durch zwei Rollen und einen Strick 

ohne Ende verbunden waren. Auf diese Weise konnte man die heiden Ob
jektive reehts und die beiden links gIeichzeitig o/fnen. Diese Einrichtung 
dlirfte sieh um so mebr empfehlen, als man tagtaglich die Aufnahmezeit 
immer meltr zu verkurzen suchl. Besonders bei den mit Stcl'lIciJen bezeich
neten Objektiven wurde dieses 

System von Vortheil sein. Wir 
hegen aueh die reste Ueber
zeugung, dass es binnen Kur
zem durchgemhrt sein wird. 

Kaum waren (lie vorstehen

den Zeilen gesehrieben, als 
uns ein Freund aus Paris mit
theilte, dass der franzosisehe 

Optiker DARLoT hei Visiten
kart en - Camera's bereits einen 

Federverschluss anwendet, 
wodureh die zwei odeI' vier 
Objektive des Apparates mo

mentan geo/fnet werden. 
Rathsam diirfte es ferner 

sein, den Versehluss hi n t e r 
den Objektiven und niebt d a -
v 0 r anzubringen. Zumal 
wenn man Kinder aufnimmt, 
wird das Oeffnen des vorn 
hefindlichen Versehlusses recht 

ll~. 

QOinridJtung ~tS mnttrn ®in ,rs bti!!! t1i;'tttli;nrtrn· Appnrntr. 

stOrend. indem es sie ersehreekt und gerade in dem Augenl.Jlicke unl'uhig 

macht, wo sie am ruhigsten sein soli ten. 
Das matte Glas der Visitenkarten - Camera (Fig. 112) hat in seinem obern 

Theile einen Sehnapper, der es in einer hestimmten Stimmung festhiilt. Das

selbe ist hei der gewohnlichen Cassette fiir 4 Bilder der Fall, - statt dessen 
man auch die in Fig. U4 abgehildete Doppeleassette. verwenden kann. 

l'donckho-.en, Handb. d. Photographia. 15 
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In R S sieht man das Thiirchen mit den Druekfedern ii, ,in E und F 
die beiden Einsehiebbretchen; die heiden l\lessingsehnapper des oberen TheHes 
sind durch das Thurehen R S verdeekt. Mit dieser Cassette erbalt man aeht 

Bilder auf einem einzigen Glase (Fig. 115), vier bei del' ersten und vier 

bei der zweiten Aufnahme. 
Nach dem Einstellen wird die Cassette in den Falz der Camera gesehoben 

und das Hnke Eillschiebbretchen E ausgezogen. Wenn die Aufnahme ge
macht ist, schliesst man E und sehiebt die Cassette seitwarts, bis sie wieder 
an del' zweiten Feder del' Camera einschnappt. Die beiden Schnapper sind 
in Fig. 112 deutlich sichtbar, Sobald die Cassette eine feste Stellung ein
nimmt, offnet man Fund macht die zweite Aufnabme. 

Wenn man bei der zweiten Aufnahme die SteHung der Person verandern 
will, urn zwei versehiedene Negative zu bekommen, so muss man sehr rasch 
sein, weil sonst die Platten verdorben sind, indem das Coliodiumbautchen 
im Sommer nieht langer als zwei, und im Winter etwa fUnf Minuten hin
langliche Empfindlickheit bebalt. Dies gilt besonders fUr sehr empfindliche 

Platten. 
Mit del' Cassette fUr viel' Bilder kann man sebr wobl auch getrennte 

Aufnahmen, von je zwei BUdel'll, machen. Da dann das Bretehen E nur 
zur HaUte ausgezogen werden darf, muss man gerade in del' Mitte desselben 
mil einer Stahlspitze ein Zeicben machen. 

Mit der Doppelcassette in Fig. 114 lassen sieh auch acht Hilder in 
vie!' verschiedenen Stellungen aufnehmen, abel' eine derartige Operation ge

lingt seHen. 
In Frankreich und Deutschland stimmen die Plattengrossen der Visiten

karten - Apparate wedel' mit der halben noch mit der ganzen Platte uberein, 

in England abel' ist die Glasplatte fUr vier Bilder 61/ 2 auf 81/ 2 Zoll, welches 
auch die Grosse der ganzen Platte in jenem Lande ist. Hieraus erwachst 
del' Vortheil,. dass man fUr die Visitenkarten - Camera's weder besondere 
Cuvetten und Glasplatten, noch besondere Cassetten und matte Glaser 

nothig hat. 
Gewohnlich braucht man fUr Visitenkarten den Apparat mit 40bjektiven 

und eine Cassette fUr 8 Bilder. Da es aber immer mehr Sitte wird, die theuren 
sogen. Schnellarbeiter vorzuziehen, hedienen sieh viele Photograpben nul' 

zweier Objektive und selbst eines einzigen, um 4 Bilder auf einer Platte 
zu machen. Der letztere Apparat hat den Namen Multiplikator. Das 

Prinzip desselben haben wir oben schon ausgesprochen und 'wollen bier nul' 
einige Einzelheiten daruber mittheilen. 

lUan denke sich eine Blasehalg - Camera mit beweglichemVordertheil, wie 

wir sie beim Stereoskop-Apparat, Fig. 96fl'., bescbrieben haben, welche 
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~tatt der Cassette einen Holzrahmen mit Cassette fiir vier Bilder bat. Diese 

Cassette lasst sich von rechts nach links, von oben nach llllten, und von 

-fig. 113. £ttlluug btr Q)bitktiu, imlli~ltnknrl'll-).~~"mt. 

link~ nach rechts verschieben. Dadurch erhalt man vier Aufnahmen, welche 
eben so vie len verschie<lenen Stellungen entsprechen konnen. 

-fig. 114. DopptltnJTtltt bts \1i~ttl1knrlrn-..Apv."rnI15. 

Dieser Gedanke ist verlockend, aber die Ausfiihrung bietet Schwierigkeiten, 

weit einmal £las Collodiumhautchen nieht lange genug seine volle Empfind

lichkeit bewahrt, lind dann die verschiedenen Stellungen del' aufzunehmenden 
Person. wei! sie vorher einstudirt werden miissen, oft gezwungen erscheinen. 

15* 
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Del' Vortheil eines einzigen Objektives ist also ein 80 bedenklicher, dass 
man bessel' thut, sicl! zweier Objektive von gleicher Brennweite zur Anfer

tigung von vier Bildern zu hedienen. Wir wollen deshalb ZUI' Beschreibung 

des Visitenkarten - Apparates mit zwei Objektiven ubergehen, wie el' besonders 

in England angefertigt wird. 

Fig. 116 zeigt den vollstandigen Apparat, del' gewtihnlich aus polirtem und 

gefirnisstem Mahagolliholz besteht und an den Eeken mit Messingbeschlag 

versehen ist, tim del' 'Eilmil'kllng heisser und feuehter Klimate bessel' wider

stehen zu ki:innen. OImol die Camera auch aus gutem Nussbaumholz an

gefertigt ,verden kann, ist dennoch Mahagoniholz vorztlziehen. 

Del' Appal'at besteht aus mehreren Theilen: 

1. Aus zwei Ohjektiven. 

Es sind Doppelohjektire ron fast drei Zoll Oeffnung und sehr kurzer Brenn
weite, mit denen sich also ausserst raseh 

arbeiten lasst. Sie sind an einem Brette 

befestigt, welches nach zwei Rich

tungen beweglich ist: einmal von rechts 

nach links und zweitens von unten nach 

oben, und umgekehrt. Abel' diese dop

pelte Bewegbarkeit ist nieht unumgang

Hch nothwendig, man kann sieh, wie 

in unserm Bilde, mit del' ersten be-
.fi~. IV;. 

gnugell. 

2. Aus del' eigeutlkhen Camera obscura. 

Sie hat einen doppelten Auszug und ist nach dem Prinzip von Fig. 96 

~ingerichtet. Del' Vortheil dieses Systems besteht in del' feststehenden Glas

tafel und del' ausscrortlentlich leichten Einstellung. Da del' Kopf unbeweg

licll bleibt, ist das Beobachten des matten Glases viel bequemer auszufiihren 

und die allerkleinsten Bmyegullgell werden ohne lUiihe durch Drehen del' 

l\Iikrometerschraube ausgefiihrt. 

3. Aus dem hc,veglirhen Rahmen. 

Dies ist ein grosses SHick Holz A, an welchem sich Leisten, de und d p, 

befinden, durch welche es mit del' Camera verbunden ist. Fig. 117 zeigt 

dicsen Theil A von del' hintern Seite. Er hat zwei Faize N J, 0 K, worin 

cin zweites Stuck Holz, c p eo, vcrschiebbar ist, welches die matte Glas

tafel und die Cassette triigl. 

Aus Fig. 117 erhellt die Handhabung des Apparates. 

Nach dem Einstellen wird das matte Glas naeh C geschoben, wo del' 

Schnapper am obern TheHe es in den Falzen NO, p e festhiilt. Dann ",ird 
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die Cassette B vorgeschohen, his llerSchllapper b die Feder a beriihrt, nun 
flil' Ohjektive geoffnet lind die Aufnahme gemacht. 

fig. llG. C'n9:ifdJrr tJililrn\,nrl.n- ).ppnrnt (non Dnlim'n.r). 

Darauf win\ die Fedel' h. welclll' L11'11 ganzen ohem Theil festhalt, nie

dergedrflckt, damit del' ulllere T1II'i1 del' empfindlichen Platte die heiden 

A 

fig. 117. Qfin[djitbtrnbm,n b,r tJifitlnhnrt,n - Q:nmtrn. 

andel'll Bilder allfnehmen kann. Alles lJehrige stimmt mit :msern fruheren 
Angaben iiberein. 



118 VO~ DEN PHOTOGRAPHISCHEN APPARATEN. 

Fig. 116 giebt cine Allsicht des neuen Verschlusses von MANN, und Fig. 118 

cinen Durchschnitt, damit das Prinzip desselben klar werde. 

In. einem Holzrahmen befinden sich zwei kreisformige Oeffnungen, .~, iV, 

welche auf die Objektive passen. Zwei Bretchen A B) ]) C sind mit vier

ecldgen Ausschnitten von gleicher Grosse versehen; ein Faden p, pi verbindet 

tliese beiden Bretchen mit einander; das untere Bretchen ]) hat einen Faden p", 

an dem man yon Aussen dergestalt zieht, dass das Bretchen A B gegen die 

Wand p" und das untere Bretchen gegen die Wandp fahr!. Dann sind die 

Oeffnungen .}! nnd N verschlossen . 

. fig. 113. jl\ollltlltnllUtrfd)lut non lUnnn. 

Es bedarl eiuCl' gewissen Anstrengung, die Bretchen in diese Lage zu 

bringen, weil ein Kautschukfaden a c db, welcher die Stelle einer Feder 

Ycrtritt, sie in eine gauz entgegengesetzte Richtung zn hringen suchl. Diesel' 

Faden ist in Fig. 119 ahgcsondert dargesteIIt. 

t- _ a 

'::'11 ;11 0 -~ \ 
, 
·r 

E lJ C ] A 

.fig. 119 • 

Ein Schniipper (Ilt) mit sehr schwacher Feder halt die heiden Bretchen 

fest, "enn man den Faden p II gezogen hat. Sobald man auf den Schnap

per m leicht driickt, laufen die beiden Bretchen, vom Kautschukfaden ge

zogen, beide in entgegengesetztel' Richtung so rasch auseinander, dass wir 

die Daner del' Aufnahme nicht hOher als 1/7 Sekunde veranschlagen konnen. 

Fig. 119 zeigt den Hergang in Bezug auf eine Oelfnung. In A sehen 

wil' den Apparat geschlossen, in B die heiden Bretchen, wie sie zuerst die 

Mitte, dann die Rander des Objektivs bedeeken; in C ist del' Apparat ge

offnet; in ]) 'wiru die Oeffnung durch die heiden Bretchen vom Rande aus 

nach dem Centrum hin verschlossen; E zeigt den Apparat geschlossen und 
ausser Thatigkeit. 
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Der in Fig. 105 dargestellte Verschluss scheint uns, ungeachtet ller ller

vorgehobenen Nachtheile. viel einfacher als del' von ~IANN. Dies diirfte be
sonders dann del' Fall sein, wenn er umgekehrt und im Innern angebracht 

,,·iinle. Dagegen ist der Verschluss Iton MANN bei augenblicklichen Auf
nahmen vorzuziehen. 

Vorrichtung zum Wechseln del' Glasplatten. 

Die Vorrichtung zum Wechseln del' Platten im Freien, welche in Fig. 120 
und 121 dargestellt ist, hat so viel Sinnrciches, dass ,,"ir sie etwas genauer 
beschreiben wollen, indem wir den Angaben eiues :lUsgezeicilneten Werkes 

folgen; der "Monograpltie du ste'reoscope" von DE LA BLANCHERr:. 

£tg. 120. lllaUrttkn/lttt. 

Der Plattenkasten (Fig. 120) besteht aus eiuem Kasten ABC lJ {J, wel

cher, um auch auf steinigem Boden festzustehen nnd dieselbe Lage zu he

halten, mit Fussell, C J) Q, versehen ist. Er wird am Griffe.E getl'agen nnd 

kann 24 oder 25 Doppelplatten aufnehmen, wie man sie gewiihnlieh HiI' 
stereoskopiscbe Aufnahmen verwendet. Doeh lasst el' sich auch von jeder 

andern Grosse berstellen. Die innern Falze sind abgerundet und ansgeschweift, 
damit die Glaser nul' von den aussel'sten Randern getI'agen werden una die 

empfindliche Scbic.bt keine Verletzung erleidet. Del' Boden C IJ Q des Kastens 

ist inwendig mit Gultaperchaiiberzogen. 
G F is! ein beweglieher Deekel, welcher sich in den Nuthen K L, A B 

mit sanfter Reihung bewegen lasst. Man erreicht dies en Zweck fur immel', 

wenn die obern Rander der Nuth mit Tueh iiberzogen werden. Del' Deckel 
liisst sich hei 1 J dureh ein Seharnier umschlagen, indem del' Theil G 1 J 
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auf A KG niederklappt und sich unten festhakt. Der andere Theil F 1 J 
bleibt in den Nuthen, wo ihn ein besonders angebrachter Schnapper F festhli.lt. 

Der Theil 1 Jill N ist der interessanteste am Apparate. Er besteht aus 

einem Bretchen jl1 N, welches am Deckel 1 J F befestigt ist und sich mit 

dies em in den Nuthen bewegt. Dies Bretchen hat eine OelTnung 0, von der 

Grosse der Stereoslwpplatten, welche durch eine innere Leiste verschlossen 

wird, worauf bestandig eine Feder driickt. Wenn man aber den Knopf K 

herauszieht, folgt der daran befestigte Leisten nach und offnet die Oeffnung 0, 

welche sich beim Loslassen des Kilopfes sofort wieder schliesst. 

A B ist ein Messingstreifen, von Lochern durchbohrt, welche genau die

selbe Entfernung haben, wie die Glasplatten im Innern des Kastens. H ist 

eine zugcspitzte Nadel mit einem Loche, welches den Lochern des l\lesSi)lg

streifens A B, ",orauf die Nadel sich zugleich mit dem ganzen Deckel ver

schiebt, genau entspricht. Unter den Lochern befinden sich die Nummern 

1 bis 25. 

Wenn man die Nadel H einem Loche gegeniiber bringt und hier durch 

einen Stift, der an einem Faden neben dem Kasten befestigt ist, feststelIt, 

so wird diejenige GlaslJlatte, welche der ~ummer entspricht, wo die ~adel 

festgestellt ist, nach Entfernung del' Feder und des Leisteus durch die Oeff

nung a hindurchgehen Mnnen. Sob aId das Licht eingewirkt hat, bringt 

man die Glasplatte an derselben Stelle wieder in den Kasten, schiebt die 

Nadel und dadurch den damit verbundenen Auszug GF urn eine ~ummer 

weiter. Hierdurch kann man jeden Augenblick erfahren, ,,·ie viel Glasplatten 

belichtet sind und wie viele noch unbelichtet geblieben. 

Urn die Glasplatten, ohne Nachtheil fiir die empfindliche Schicht, im 

Freien zu wechseln, bedient man sich del' Cassette zum Plattenwechseln 

(Fig. 121). Diese Cassette besteht aus einem Gestell A eN J, welches gr

wohnlichen Cassetten analog ist und an einer del' Camera zugekehrten Seite 

zwei Fallthi.iren V V' zeigt, wovon in unserer Figur die eine emporgezogen, die 

andere niedergelassen ist. Sie werden durch kleioe Messingwirbel, die auf 

A B 1 jU befestigt sind, in letzterer SteHung festgehalten. 

Am aussern Theile dieser Cassette befindet sich der Rahmen BellI X, 

wodurch flas Ein - und Ausziehen des Schiebers P ermoglicht wird, der sich 

parallel mit der Flache A J Jim Innern bewegt. Diese Bewegung wird durch 

zwei kleine Federn erleichtert, welche im Rahmen befesligt sind und den 

Schieber P nach auswarts drangen. T ist ein Wirbel, welcher sich auf 

einer Achse dreht, die am Schieber P befestigt ist. Dieser Wirbel ist darauf 

eingerichtet, dass er, wenn man den Schieber P hineinschiebt, in die Ein

fassung des Rahmens B C 1Jf. N einflillt, sobald man ihn in paraHele Lage zu 

den Seiten jJf N und B C bringt. In dieser Stellung balt er den Schieber P fest. 
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In Fig. 121 ist der Wirbel weggedrehl nnd der Schieber P von den 
F edern zuruckgedrfmgt. In der Mitte der Seile I J M N bemerkt man eine 

Spalle, durch welche die Glasplatte eingesch~ben wird. Dies Einschieben ist 
aber nul' mogHch, wenn, wie in Fig. 121, der Schieber P losgemacht ist. 

Sobald die Glasplatte in del' Cassette ist, drehen wir das Querstiick T, 
indem wir dasselhe gegen den Schieher P driicken, wodurch sich die OelI
nung I J j'JIl N mittelst einer inllern RaHdleiste verschliesst, welche sich am 
Schieber P befindet. - Wir wollen jetzt 

die gleichzeitige Verwendung der in Fig. 120 
und 121 dargestellten Apparate betrachten. 

l\"achdem die Fallthiiren V und VI del' 

Cassette (Fig. 121} verschlossen und durch 
ihre Wirbel hefestigt sind, und der Platten

kastell wie in Fig. 120 hergerichtet ist, 
dreht man das Querstiick A, urn den Schieber 
P loszumachen. ~Iall stellt den Theil I N 
der Cassette .in den Theil I N des Deckels 
yom Kasten und schieht den Theil 11 irl N 
del' Cassette, welcher mit zwei kleinen Mes

singleisten versehen ist, soweit in die dort 
befindliche Nuth, bis der Schnapper a bei 
I ]V einschnappt (Fig. 120). In dieser Stel
lung korrespondiren die beiden Spalten, und 
wenn man dem Plattenkasten oherhalb der 

.fig. 1~1. ([a!Tcttt ;um jJlnttcltllJtdjrtllt. 

Cassette eine senkrechte Stellung giebt, indem man zugleich die Feder R 
wegzieht, rallt die Glasplatte durch ihre eigne Schwere aus dem Kasten in 
die Cassette. Nun wird die Feder R losgelassen, welchI' die SpaIte des 
Deckels verschliesst, und man dreht den 'Virhel T, welcher den Schieber P 
an die Glasplatte driickt und zugleich die SpaHe I J M N verschliesst. Man 

trennt dann die Cassette yom Plattenkasten, bringt die Cassette in die Camera 

und exponirt die Glasplatte. 
Um. nach der Aufnahme die beHchtete Platte in den Plattenkasten zuriick

zubringen, muss man umgekehrt verfahren. Die Apparate werden so gestellt, 
dass die Cassette oben stehl, dann wird del' Wirbel gedreht, urn die Platte 
[rei zu machen, uod endlich die Feder R zuriickgezogen, worauf die Glas

platte, wegen des uoten angebrachten Kautschuks, ohne Stoss in den Kasten 
rallt. lUan schiebt die Nadel H und den Deckel G F urn e in e Nummer 
weiter, kehrt das Unterste des Kastens zu oberst und beginnt abermals die

selbe Reihenfolge von Operationen. 

Moncl<hoven, Handb. d. Photographie. 16 
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3. Glasplatten, Cuvetten und Zubehor. 

1m Albumill\crfahren bedient man sich gewuhnlich des Spiegelglases~ 

wahrend im Collodiumverfahren gewohnliches Fensterglas verwendet wird. 

Doch sind auch hier Platten aus Spiegelglas vorzuziehen, weil sie sich leichter 

reinigen lassen und im Kopirrahmen nicht so leicht zerbrechen. 

.fig. 122. :Xbfd)ltifrn btr Q5lns~lntt'lI. 

Das gewohnliche franzosische 

Glas ist sehr schon, aber hoch 

im Preise; das franzosische Spie

gelglas ist sehr theuer und mei

stens zu dick. Das englische 

Patentglas ist schOn polirt und 

kostet in klein ern Grossen weni

ger als das franzosiche Spiegel

glas; die Glasmasse ist sehr weich 

und Hisst sich Ieicht reinigen. 
Wenn die Glasplatten zurecht 

geschnitten sind, miissen die 
Kanten auf dem Schleifsteine ab-

genmdet (Fig. 122) und daull auf einer lIetallplatte mit Smirgel abge

schliffen werden (Fig. 123). 

.fig. 123. :XbfliJl,if,n b,r Ci5lns~lntt'n. 

Nehen dem weiss en Fenster

glase pflegt man in Deutschland 

und England das violette Glas 

fiiI' direkte Positivs auf Collo
(lium zu verwenden. 

Das Opalglas ist gewohnliches 

Glas, weIches mit weissem 

Schmelz iiberzogen wird. Es 
(lient Zll Positiven auf Albumin 

odeI' Collodium, welche dadurch 

grosse- Adlfllichkeit mit Porzel

lallmalereien bekol11men. Diese 

~Iethode yerelient die yolle Beachtung professioneller Photograplien. 

lJan hat fl'l1her Talkstein und Glimmer fiir die kleinen Broschenbilder 

vorgeschlagen, abel' endlich doch von der Verwemlung diesel' StoJfe abge

lassen. 
Die Platten werden in Kasten mit Falzen aufhewahrt, die fiir kleinere 

Platten in doppeIter Reihe neben einander herlaufen (Fig. 125), fUr grossere 
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nUl" einfach silut (Fig. 124). DiePIattenkasten werden am besten aus Tan

nenhoIz gemachL Die Faize konnen ziemlieh nahe liegen, durfen aber hoch

"tens ffmf Millimeter tief sein. 

.fig. 12!. fllntttllknlttll . 

* Statt des Tannellholzes isl es zweckmassigm', Birkenholz zu rerwenden, 

wenn die Plattenkasten zur Aufbewahl"ung lind Transportirung trockner Platten

dienen sollen, weil der Harzdunst des Tan

nenholzes eine sehadliehe Einwirkung aur 

die empfindliehe Schicht auszuilben pflegt. 

Auch empfehlen sieb fUr langere Auf

hewahl'lll1g von gel'einigten Glasplatten 

die Kasten aus Weissbleeh mit gut sehlies

selldem Deckel, da sie nieht, wie die 

Holzkasten. bei deI' geringsten Erschiit-

tel'ung Staub aufwirbeln. 

~ 

(Ji/:"-- -: -
~ , 

, . , 

~. 

.fig. 1~6. Dnunnnt's pntumnlifd)tr 
plnttt"~nlltr uus tlnutrd1U~. 

lum Halten gl'osserer Glasplatten dienen entweder pneumatische PlattelI

halter aus Kautsehuk odeI' Rahmen mit Stie!' Del' Plattenhalter in Fig. 12() 

.fig. 127. ~lmtttn~nlttr nus ItnutfdJuk. fig. 123. 

hesteht aus einer Hohlkugel von Kautschuk mit dieken Randern, die sich 

an die Glasscheibe legen, wenn man dUl'ch Drl\eken del' Kugel die Luft ent-
16* 



124 VON DEN PHOTOGRAPHISCHEN APPARATEN. 

fernt hat. Es empfiehlt sich, die Heruhrungstlachen VOl' del' Verwemlllllg' 
ein wenig mit destillirtem Wasser anzufeuchten. Viel solider ist del' eng

lische Plattcnhalter (Fig. 127 und 128), welcher ans einer Kautschukplatte a b 

besteht, die sich durch einen Hebel e d f bewegen Hisst und auf einem Holz

cylinder 0 in g ruht. 
Del' Rahmen mit Stiel (Fig. 129) ,yird in Fl'ankreich baufig yerwemlet 

und ist sehr bequem zu handhaben. Seine Einrichtllng ist aus der Zeich

nung yollkommen ersichtlich. ~Ian kann den Rahmen aus Guttapercha nnd 

die Drahte, welche die Glasplatten stiitzen, aus Silber anfertigen. 

,fig. 129. lln~mtn mit £titl nls lJlntttllljulter. 

Wir haben auch Rahmen mit beweglichen Drahlslillzen gesehen, die ZWat' 

sinnreich ausgefiihrt waren, abel' doeh keiue Empfehlung verdienen, weil sic 

fiir den Gebrauch zu komplizirt sind. Ueberhaupt gilt es ja als Regel, dass 

die besten Operateure am "enigsten Apparate gebraucheu, Deshalb konnen 

wir eine Menge anderer Plattenhalter iibergehen, ohne deren TrefIlichkeit 
damit hestreiten zu wollen, 

fig. 130. .fig.l:ll. .fig. 132. 

Als Haken fiiI' das Silherbad sind die aus Fischbein (Horn) odel' 

Silber angefertigten yorzugsweise zu empfehlen. ~Ian hat sie sowol einfach. 

als auch mit doppeIten Zackeu (Fig. 130, 131 und 132); die doppelhakigen 

(Fig. 132) bewahren 8ich besonders bei horizontalen Badern. Da Fischbein 

sich in einer Kerzenflamme (* und Horn im warmen Wasser) leicht biegen 

lasst und nach dem Erkalten die gegebene Form beibehiilt, lassen 8ich der
artige Haken heliehig umgestalten. 
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Von lien S c hal e n aus Guttapercha ist fUr das Silberbad die l' orm mit 

Yor"pringendem Rande (Fig. 134) der gCllohnlichen (Fig. 133) yorzuziehen . 

.fig. 133. ([Un,tt,n nus (iiuttav,rdJa. .fig. 131. 

Besser sind abel' POl'zelJansebalen (Fig. 135), weil sie yon den silberhaltigen 
UislIllgen nicht angegrifJen werden . 

.fig. nj-l~6. ([Un,It,n ausj)o'ltUau 
nub aus #011 mit q"jlosbob,u. .fig. 13.. ltJardJ9tftiC. 

* Dies gilt jedoch nul' ron del' besten POfzellansol'te, dellll cs kommt 
leidel' im Handel so 5cbleehte Waal'e YOI' , dass man oft gel'll del' GuUa
pereha den VorzlIg gieht. 

.fig. 138. 3uramnttnltgban <£Un,lI, nus £joli. 

WeI' aber Schalen aus gegossenem Glase wahlt, steht sich am aIJel'besten. 

Auch Schalen mit Glasboden (Fig. 136) sind zu empfehlen. Vm sie darzu

stelIen, wird eine Glasscheibe in Eichenbolz eingerahmt, welches mit Scbel-
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lackfirniss uberzogen ist, und die Fugen werden mit geschmolzenem Siegel

lack ausgefiillt. Biswt'ilen werden auch die inneren Randel' mit Glas ver

sehen. Ob"ol solche Schalen nicht sehr lange halten, werden sie doeh, 

ihres geringen Preises wegen, besonders fill' gross ere Dimensionen vielfaeh 

yernendet. 

Schalen aus Pfeifenthon, odeI' selbst aus gewohnliehem unglasirten Stein

gut, ,wIehe auf einige Allgenblicke in geschmolzenes Wachs getaucht werden, 

sind ehen so gut als Porzellanschalen und widerstehen auch Silberlosllngen 

auf lange Zeit. 

Del' mit Kalk gemischte Kautschuk, welcher zur Darstellung von Kammen 

und dergleiehen verwenclet wircl. ist eben falls zu Schalen verarbeitet und 

unter clem Namen E h on i t in den Handel gehraeht worden. Diese Masse 

win\ abel' von den Silberbadern angegriffen. indem diese dadllreh reduzirt 

werden. 

Ais Waschgefass ist ein inwendig mit Guttapereha ausgelegter Trog Zll 

empfehlen (Fig. 137), an dessen Seite sich ein Kasten mit Falzen aus Guss

eisen odeI' Guttapercha anhringen lasst, urn das Albumin- odeI' Collodium· 

hiiutchcn vom Glase zu entfernen. Das Abftussrohr mit Hahn A muss eill 

wenig in den Trog hineinragen, tlamit nur die klare FHissigkeit wegfliesst 

und die RiicksUinde, welche spiiter gesammelt und vcrwerthet werden, am 

Boden zuriiekbleiben. 

Fiir Reisezweeke kann man sich ansgezeichncte Sehalen aus Brislolcarton 

herstellen, ,,"elehen man mit dickem SchelIacIdirniss mehrmals iiberzieht. 

Besser ist noeh ein Bret A mit bewegIichen Randel'n Be j) E, ,,"elche sich 

aufklappen lassen und mit Haken befestigt werden (Fig. 138). Auf del' Innen

seite wird jener Kautschukstoff angebracht, aus welchem die Regenmiintel 

gemacht werden. Diesel' Stoff wil'd ell e n wei s e verkauft lind von keiner 

photographischen Losung angegriffen. Wir glauben kaum, dass man fur die 

ungeheuren Schalen, welcbe hei den neuern Vergrossel'llngsverfahren nothig 

sind, eine hilligere Herstellungs\yeise finden lmnn. 

Die vertikalen Schalen (in Deutschland Ciivetten genannt) verdienen 

beim Collodiulllverfahren den Vorzng VOl' den horizontalen. Die beste 

Form, die ,vir bis jetzt gesehen haben, wird von FORREST, einem ~Iitglietle 

del' Photographischen Gesellschaft in Liverpool, angefertigt. Es ist eine 

CiiYette aus gegossenem Glase mit elIiptischer Einbiegung, damit das Collo

diumhautchen nicht verschohen und verletzt werde. Zwei Kautschukreifen, 

"elehe mit einem Taus Zink verbnnden sind, dienen als Stiitze. Diese Ciivet

ten zeichnen sich durch Festigkeit aus, sie fordern wenig Losung. sind leieht. 

zu rell1lgen nnd so durehsichtig, dass man die Glasplatte bequem heobachten 

kann. Fiir das Silberbad werden sie aus gelbem Glase 3ngefertigt. wodurch 
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alles nachtheilige Licht ferngeha\ten wird. Ausserdem sind sie viel biUiger 

als die gewobnlichen Ciivetten aus Guttapercha. 
Fii.r die Reise lasst sieh die Cii.vette J) (Fig. 141) mit einer Guttapercha

hulle iiberziehen, C C B dient als Stiitze und del' Deckcl E, aus Holz mil 
Gutt(lperehaiibCl'zug bestehend, wird dllrch die Schraube F hefestigt . 

.ii~. ];)9. ~i1b'rbnb~nt.CIl nits ®Ios. .fig. HO. ~liuttl. nus g.gofftn,m "Inft . 

Dadurch erhalten dicse Ciivetten einen hermetischen Verschluss, SO dass man 

weder fUr £las Silbel'bad noell fiir (lndere J,osllngen besondere Flaschen 

mitzunehmen brallcht. 

.fig. Hi. Q;liUt1t, aas gtgolftntm «lIas mil Dtmtl. .fig. lH. <!1:iiultl. aus jurnmmlng,kUt,t.n llitasplotttn • 

Der .Silberbadhaken besteht hei diesen CuveUen aus geriIltcm und 3US

gegliihtem Glase (Fig. 139), weil eine glatte FHiche, ohne Rillen, zu grosse 

Adhiision zeigen wflrde. 
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So besteht also bei diesen ausgezeichneten Cuvetten Alles aus Glas, und 

dadurch sind das Silberbad und die anrlern Losungen vor jeder sttirenden 

Einwirkung fremdartiger Substanzen geschutzt. 

Die Ciivette aus zusammengekitteten Glasplatten mit Zwischenlage yon 

gefirnisstem Holze oder Guttapercha (Fig. 142) ist zu verwerfen. wei! sic 

die empfindlichc Schicht Verletzungen und Verschiebungen aussetzt. Sie hat 

aber, wegen ihrer Durchsiehtigkeit, einen gewissen Werth bei Versuehen 

und kann fur andere Bader, als das SUberhad, oft mit VOl'theil gebraueht 

werden. j\lan iiberzieht einen Holzrahmen in der Warme mit dickem alko

holisehen Schellaekfirniss und klebt zwei Glasplatten daran fest. Wenn man 

dieselben bis zum Erkalten des Firnisses tiiehtig anpresst, erzielt man einen 

yollkommenen Zusammenhang. 

Die Guttapereha-Ciivette ist so bekannt, dass jede Beschreibung iiber

fiussig sein wiirde. Sie hat hiiufig eine Stiitze aus Guttapereha, welche ZI\

gleich die iiherfliessende Losung auffiingt (Fig. 143). 

In Amerika giebt es Cuvetten mit Abflussrohr. Wenn man einen Ueber

schuss von Silberlosung in diese Clivetten giesst, sinken die sehwereren 

rerunreinigungen zu Boden, ""0 sie unsehadlieh sind. wahrend die an del' 

OberfHiehe treibenden wegfliessen. Man braueht also das Silberbad nieht zu 

flItriren. Mit einem seitlieh angebraehten Abflussrohre lasst Siell dieser Z'Yeck 

hequem erreichen, wiihrend ein blosses Ueherfliessenlassen die iiussern Seiten 

del' Ciivette verunreinigt. 
Wir ziehen auf aile FaIle die in Fig. 140 dargestellte CiiYette yor und 

glauben, der Leser werde uns beipflichten. N ur ist noeh zu bemerken, class 

die Einbiegung A in der Zeichnung etwas. zu tief erscheint. Dies dient TInr 

zur Verdeutlichung del' Konstruktion, denn in Wirklichkeit ist dieselhe eine 

so geringe, dass eine Cuvette fUr halbe Plattengrossen nicht mehr als drei

hundert Kubikcentimeter Losung erfordert. 

Gestelle (iir Glasplatten. Das einfaehste GesteIl fit)' Gla~plattell zeigt 

Fig. 144; ein sehr hequemes ist in Fig. 146 dargestellt, und in Fig. 145 

ist die sinnreiche Vorrichtung de:, 

Herrn SCffiERTZ veransehaulicht, 

/ I 
L: ('~ 1 ~ 

"....-1-1-;1 L.' IJ _II _ II.W.I . 11 _ II. II • 

,wIehe fUr aIle Plattengl'i)ssen 

brauchbar ist" weil flas Gestell 

siell zusammenlegen und beJiebig 

stellen Iasst. 
.fig. Hi. * Ein Trockengestell fijI' stereo

skopisehe Platten (Fig. 147), welches bOchst einfaeh und bequemist, ~'urde in 

"Major RUSSELL'S Tanninverfahren" beschrieben. Jeder kann es sieh leicht 
srlbst anfertigen. 
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.fig. H3 fig. iH. i!jtfttU fiir «il"splntt,n . 

.£ig. 145. ~Iasplatttng,ntll Don .$d)ilrt. 

.fig. U6. (llnsp lalltng_lItU ~on ~ornb~. .fig. 148. \lu~brtt. 

Monckhoven, Handb. d. Photographie. 17 
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Auf ein etwas iiber drei Fuss langes Hnd neun Zoll breites, diinues Bret 

wird in del' Mitte ein anderes von greicher Lange und sechszehn Zoll Breite 

vertikal befestigl. Bohre in das untere Bret 11/2 Zoll von einander an beiden 

Seiten Locher, urn entsprechende Holzpflocke von zwei Zoll Lange aufzu

nehmen. Oben lasst sich ein Lederstreifen als Handhabe befestigen. Die 

angegebenen Verhaltnisse moge ein Jeder nach Belieben und Bequemlichkeil 

andern. Unsere Angaben sind fiir zehn stereoskopische Platten auf jeder 

Seite berechnet; doch lassen sich auch grossere darauf trocknen. 

Ein Putzbr et ist in l<'ig. 148 sichtbar. Es besteht aus einem Bret

chen mit Spalt A B, welches in Beine Leiste hat, woran die Glasplatte 

gelegt wird, die dnrch ein bewegliches Stockchen e mit Feder f festgestellt 

werden kann. Die Leiste B und die Hemmung e miissen dunner als die

Glasplatte sein, obwol sie in der Zeichnung dicker zu sein scheinen. 

§. 2. Apparate zom Abziehen von PapierpositifS. 

Diesc wenig zahlreichen, allgemein bekannten Apparate bedurfen, so zu 

sagen, nur del' Aufzahlung, nieht der Beschl'eibnng. 

,Jig, H9, 
~avitrklam' 

mtru. 

4. 

1. Die K I a m mer n, nm Papier aufzuhangen, bestehen ati,; 

zwei, durch einen Kantschukstreifen zusammengehaltenen Holz

stuckchen !,Fig. 149). \Venn sie sclmel'e PapierbHitler tragen 801-

len, nimmt man statt des Kantschuks eine Feder (Fig. 151). 
2. Die Buchsbaumpinzetten (Fig. 152) werden gebrancht, 

urn die Abdriicke in den Losungen zn bewegen nnd die Beriihrung 

mit den Handen zu vermeiden, 

3. Die Schalen aus GutLapercha oder anderm Stoffe hahen wi/' 

oben schon besprochen. 

Der Appal'at zum Aufbewahren des empfinrllichen Papieres (Fig. 150'; 
besteht aus einer einfachen Zinkbiichse mit her-

metischem Verschlussmittelst eines breitrandigen 

Deckels, dessen vollstandiges Anschliessen ein 

wesentliches Erforderniss ist. Am Boden der 

Biichse befindet sich eine Sehale aus Schmiede

eisen oder bessel' aus Porzellan, in welche man 

moglichst viele Stucke trocknen Chlorcalciums 

legt. In der Mitte der Zinkbiichse befindet sich ein 

,Jig. 150. J.vvaut ;um J.ufbtUla~rtn btr Rand, der einen mit Metalldrahtnetz bespannten 
tmvftnblid)tn tlu,im. Rahmen tragt, auf welchem die Papiere liegen. 

Das Chlorcalcium hat die Eigenschaft, die Luft der Buchse fast vollkom

men trocken zu erhalten, indem es die Feuchtigkeit gleichsam fortwahrend 
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,'erdichtet, wohei es sieb nach und naeh mit einer feuehten Schieht iiber
ziehL So oft man Etwas von dem aufbewahrten Papiere gebrauehen will, 
muss man raseh den Deckel von del' Biiehse nehmen und dieselbe eben so 
schleunig wieder schliessen, damit nieht das Cnlorcaleium volistandig zer
fliesse. Wenn das Chlorcalcium zu viel Fcuchtigkeit aufgesogen hat, hebt 
man das Drahtnetz ab, nimmt die Schale mit dem teigartigen Chloriir heraus 
tlnd hringt dasselbe in einen stark geheizten Troekenofen, wo es naeh Yer
lauf einer halben Stunde die urspriingliche Trockenheit wieder erlangt hat. 
Man sieht also, dass man sieh diesel' Substanz beliehig lange bedienen kann. 

.fi~, l;;1. .ft~trkl~mm'r, 

)J \11 
III Ii 

\1 

I 
I 

Rg, 15~, £lud),bnnmpini,tlt. .fig, 1:>3, «~tinbttbtictJr, uon Alntiott, 

Fiir reisende Photographeu klinuell ,,'il' die Cylinderbiichse YOll :\LUUON 

(Fig. 153) empfehlen. Sie besteht aus einem Zinkeylindel' (A B) mit Beckel, 

"orin sich ein Drabtnetzcylinder (IJ E) mit Chlorcalcium befindet. (Jm den 
Trockeneylinder .D E wickelt man zuerst ein Blatt Loschpapier und dann die 
empfindliehen Papiere. Nun "'ird del' Deckel aufgesetzt und sehliesslieh, um 
den Yersehluss noeh vollstandiger Zll machen, ein platter Kautsehukring, C, 

um die Fuge des Deekels gelcgt. 
Damit das Chloriir keine Feuchtigkeit anziehe, muss man den Deeket 

rasch ofTnen und schliessen; wenn' es aber feucht geworden ist, tl'Oekne 
man dasselbe in einem massfg warm en Oren, weil eine zu grosse Hitze dem 

Drahtnetze des Cylinders schaden wiirde. 
DUl'ch den Kautschukring ist del' Verschluss dieses Apparates besser als 

!lei del' oben erwiihnten viereckigen Biichse; deshalb pflegt sich das empfind

liehe Papier ein Jahr, und langeI' darin ZIl halten. 
17* 
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Man kann das ehlot'calcium bei allen Fabrikanten chemischer Praparate 
kaufen; ansserdem lasst es sich sehr leicht darslellen. Man brauchl nul' 

Kalk in Chlorwassersloffsaure aufzulosen und die Masse in einem Trocken

of en oder in einem gusseisernen Topfe, unter zeitweiligem Umriihren mit 

einem Eisenslabe, Zll trocknen. 

Die Chlorcalciumbflchse dient zum Aul'

bewahren del' empfindlichen wie del' be

lichtelen Papiere. Da es weniger zeitrauhend 
ist, eine grosse Anzahl Abdriicke auf ein

mal zu fixiren, als jeden einzelnen Abdruck 

sofort zu vollenden, so mochlen "i I' 

rathen, £lass man statt e i n e l' Chlorca \

cillmbiichse mehrere zugleich in Gebrauch 

nehme, namlich ei n e fiil' die gewohnlichen 
.fig. 1H. :lio~itrnbmtlt. 

Salzpapiere, eine andere fiir die sofurt zn 

vel'wendenden empfindlichen Papiere nnd eine dritte fUr die belichteten 

Papiere. Freilich konnten die beiden letztern Abtheilllngen zusammen

fallen und eine weniger sorgraltig gearbeitete Holzbiichse durfle daftir ans-
reichen. 

.fig. 155. :lio~irrnbmtn. 

das HI'elehen urn Hnd hebt die 

5. Del' Kopirrahmen dient zum Ab

ziehen von Papierpositivs. Es isl ein ein

facher Holzrahmen mil einer sehl' starkeo 

SpiegelglasplaUe, welche man \'01' dem Ge

brauche von beiden SeHen liiehtig l'einigen 

muss (Fig. 154). Auf (liese Glasplatte legt 

man £las Negativ so, dass die Bildseite. 

wOl'3uf das empfindliehe Papier zu liegen 

kommt, naeh oben gekehrt ist. Damit 

£las Papiel' iiberall in inniger Beriihrung 

mit der Bildflache sei, wird ein umklapp

bares Bretehen durch Querstabe mit Schran-

G ben odeI' }<'edern darauf gepresst. W cnll 

man die Lichtwirkung beobaehten will, 

lIimmt man den einen Querstab \leg! klappt 

eine Seite des Papiel's auf. 

Zuweilen bedient man sieh, zumal wenn man ein Papiernegativ kopil't,. 

zweier Glasplattcn aus Spiegelglas, zwischen weJche man die Papiere legt,. 

die hierdurch noeh starker zusammengepl'esst werden. 

Statt del' Holzschrauhen ziehl man oft Federn vor (Fig. 155 a), welche 
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an dem Qllerleisten A befestigt werden. Wennein soldIer Kopirrahmen sehr 

gross ist, bedient man sieh eines dreifach gebrocllenen Brelchens H I . 

.fig. 1,,6. ~ugtHdl'r JiopirrnQUltll nnd) £joru, nnb <lIJOrlltbronitt. 

Eine aU5gezeichnelc Form eines Kopirrahmens ist in Fig. 156 t1argestellt. 

Es ist ein einfadler Holzrahmen ABC .D, an dessen Bretchen E E sieh die 

Federn 0 befinden. Das Bretchen mht auf dem Negativ und dies auf der 

Spiegelglastafel im Rahmen, auf welchem zwei Holzstiicke S S hefestigt sind, 

an IIcnen sieh die Sehliessleisten R R befinden. 

Die besle Art yon I\.opirrahmcn, welche uns Z!I 

Willden kalil, war yon )L~RION. Del' Rahmen bestand 

aus Zink odeI' Holz und £las Aufklappbretchen aus Spie

gelglasplatten, welche mit Leinwantl iiberzogen waren. 

Es isl unmogIich, einen Kopirrahlllen anzufertigen, del' 

bessel' als diesel' den klimatischen EinfHissen wider

stehen kallll. 

6. Die gelben Glaser mit verlaufendcm 

Grunde sollen die Lichtwirkung auf die Mille des 
.fig. Ij7. t1igutlttplnUtn. 

Eildes beschl'anken. Dadurch entsteht um das Bild hel'um ein weisser Licht

schein, del' oft von sehr angenehmer Wirkllng ist. Ein solehes Glas (auch 

Vignettenplatte genannt) liisst sich durch Holzschnitt kaum wiedergehen; hessel' 

als in Fig. 157 ist dies in .Fig. 161 gelungen, nul' geht (leI' Rand dort nicht 

yom Schwarzen ins Weisse libel'. 

)Ian findet im Handel gelbe Glaser mit weissem Grunde in allen GrosseD, 

sowie auch solche mit gelbem Grunde und "eissen Randern. Diese geben 

ein BUd auf schwarzem Grunde. 
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'r(~1" 1111l' eine einzige VignettenjJlalle besilzt, kann sich <lurch eine negative 
Aufnahmc des el'sten Positirs, sowie dUl'ch Kopiren desselben, unniitzen Zt'it
lerlust ersparen und Yigllt'ttenbilder in beliebigel' Menge herslellen. 

[Ill sich del' Vignettenplatten ZII bedienen, macht man in einem Karton 
eillell AII,sclll1itt ron del' Griissl' drs grlhen f,ICl~es und klebt dasselbe mit 

l'apiel'Slreifen darin fest. 
Auf diesen Kal'lon bringt 
Illan £las Negatil". Wenn 
die Sonne scheint, lasst 
sich die Vignettenplatte auch 
rol' dem Kopirl'alunen auf
stellen. 

Man kanll sich diese 
rigneltenplatten auch selbst 
dal'stellen, indem man eim' 
negative Aufnahme yom 
vel'iaufenden GrundI' eines 
Kupferstichs macht. 

* ~och einfacher ist 
eine An\Yeisung yon HARD

WICH. Man solI namlich 
aus einem Stuck Pappl' 
ein Oval fortschneiden, 
Irelches kleinel' al:> das ge
lliinschte Bild ist. Dies 

SHick Pappe winl nun et":1 
3/ . Zoll YOI' dem I\:opirrahll)(,ll aurgestelll, 1.11 III man kopirt wie gewohnlich, 
ahel' in zel'streutem Licht.e, Bicht in del' Sonne, - indem man zugleich 
Sorge tragt, dass das Licht l'echtwinklig auffallt. 

/. Eine Satinirmaschine ist in Fig. 158 abgebildet. Statt cines 
Hollcylinders kann man sirh auch einer Buchdruckerpresse bedienen. Wenn 
man sich eine bcsondere Holzpresse anfertigen lasst, werden die auf Bristol
karton geklebten Bilder zwischen zwei Zinkplatten gelegt, odet'. mit andel'll 
'Yorten, Bild und Zinl,blech werh,eln ab. lUan darf abet' nur neues Zink
blech yel'lYenden und muss stets mehrere Bilder auf einmal satiniren. 

Doeh pflegt man sich fast allgemein der abgebildeten Cylindersatinir
lll3srhine zu bedienen. 

Diesel' Apparat hestl'ht :lUS einem gestahIten Eisencylinder, dessen Polster 
in H'l'til\~lel' Hichtung bem'glich sind, wozu ein oben angebl'achter Doppel-
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hehel tlient. Die auf tler einen Seite bewil'kte Bewegung winl llcr andern 

!lurch ein Halbrad mit "orspringenden Z&hnen mitgetheilt, doch miisseo gam. 

kleine Bewegungen direkt auf jeder Seitc allsgefiihrt werden. Die Kopf

Hiicke yerschiehen beim Drehen zwei Schrauben, welche die Polster in Be

,yegung setzen. Diese gleiten in Eisenleisten sanft und stetig auf und ah. 

Die andere Abtheilung des Apparates bestcht entweder aus einer guss
eisel'llen Platte oder aus einer hochpolirten Stahlplatte odeI' aus einelll sehr 

glatten lithographischen Steine. Ein grosses Rad, in dessen Ziihne ein klei

neres eingreift, welches von einem sell\' langen Bebel bewegt wird, giebt 

diesem Theile eine Bewegung nach riickwarts und vorwarts. 

Auf del' Stahlplattc werden zwei eigens zu diesem Zwecke angefel'tigte, 

ganz gleichmassige Kal'tons ausgehreitet, zwischen denen die zu satinil'eutle 1l 

Bilder ihren Platz finden. lndem man die Schrauben anzieht und am Hebd 

clreht, bewegt sich die Stahlplatte und setzt zugleich den Cylinder in Be

"egung. So wird ein gleichmassiger, betriichtlicher Druck auf die Bristol

kartons ausgeflbt. ~ach drei odeI' yier Bin - und Bel'ztjgen schrauht man 

den Cylinder ein wenig fester an die Stahlplatte und beginllt yon Neuem zu 

llrehen. )Ian wiederholt dies urn so hiiufiger, je mehr Bilder auf einmal 

satinirt werden; £loch ist es gut, niemals mehr als 4 odeI' 5 zu gleicher Zeit 
unterzulegen. 

Die eben hescbriehene Satinirmaschine ist franzosischel' Konstl'uktion, ein

facher nnd hilliger werden diese Apparate in England hergestellt. 

Fig. 159 zeigt nns eine englische Satinirpresse, welche nach demselben 

Prinzipe wie die oben beschriebene konstruirt ist, mit dem einzigen Unter

schiede, dass die Polster besonders gestellt werden. Die Stahlplatte wird in 

den beriihmten Ateliers von SHEFFIELD angefertigt; sie ist yier Millimeter 
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dick und wird von einem Holzbret getragen, welches auf einem Cylinder 

ails Gusseisen sich bewegt, der in unserer Figur nicht sichtbar ist. 

Die zu satillirendell Bilder werden so 

auf die Stahlplatte gelegt, dass ihre Riick

seite den Cylinder beruhrt. Der Druck ist 

so gross, dass ein einziger Durchzug £lurch 

diesen GUittapparat vollkommen geniigt, einem 

gewohnlichen BiIde den hohen Glanz eines 

Albuminbildes zu verleihen. 

Neuerdings hat man kleine Salinir

maschinen fiir Stereoskopbilder konstruirt, 

welche zugleich fUr Visitenkarten brauchbar 

sind und sich durch grosse BilIigkeit alls

zeichnen. 

De. heutzutage die Satinirmaschine einer 

del' wichtigsten photographisehen Apparate 

ist, mogen einige Andeutungen uber Ein

riehtung, Gebl'auch nnd Behandlung hier am Platze sein. 

Die Cylinder miisseu ,,-enigstens vier Zoll Durchmesser baben, damit del' 

Bristolkarton sich nicht aufrolle. 1st del' 

Dul'chmesser geringer, so hehen sich die 

Cylinder in der Mitte, weil sie del' Biegung 

nieht geniigenden Widerstand zu leisten Yel'

mogen, und dadllrch entsteht ein ungleichel' 

Druck. 

Die Polster mussen einzeln gestellt '''er

Ilen konnen, weil sonst eine ungleiche Be

riihrung zwischen Cylinder und Stahlplatte 

eintritt. 

Die Satinirp,'essen miissen in sehr trock

lien Raumen aufbewahrt werden, indem man 

\'on Zeit zu Zeit den Cylinder und die Stahl

platte mil einem Leintllch und einigen TI'o-
~'t9· lui. IEUivtifQJtS J,lIOOtil. pfen K I a u e n f e tt abputzt. 'Wenn man sich 

del' Presse auf langere Zeit nicht bedienen will, ist es gut, die Stahlplatte mit 

geschmolzenem Wachs zu iibel'ziehen, wodurch sie yor der Oxydation ge-

scltiltzt wire!. 

'" Statt des Wachsiiberzuges mochten wir lieber einen Paraffinuberzug 

empfehlen, wie wir ihn schon oben fiir Etiketten und Glasstopsel empfohlell 
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halwn. Beim Gebrauch der Presse konnte man diesen ja mit Aether leicht 
"ieder fortschaffen. 

Wenn man f\in Bild sehr stark satiniren will, muss man mit einem 

st:hwachen Druck beginnen uDd diesen nach und nach verstarken, wei! man 

dadurch eine grossere Gliitte erzielen kalin, als £lurch sofortigen starken Druck. 

Beim Satiniren del' auf Bristolcarton geklebten Bilder muss man Sorge 

tragen, dieselben gleichmassig mitten und an der Seite auf den glatten 

Kartons odeI' auf den Zinkhlechen auszubreiten, sonst bleiben a~f den Cartons 

BiIdspuren zurilck, welche beim nachsten Satiniren unangenehme FJecke 
veranlassen. 

fig. 162. .iUtlftr ,um .3trrdJlllibm brs !3rinolcnrtolls. 

Wenn man sich nicht bestandig der Satinirpl'esse bedient, soille man die 

Kopfstucke abschrauben, urn den starken Drnck des Cylinders auf die Stahl

platte aufzuheben . 

* Bei Visitenkartell und stereoskopischen Bildern kann man oft die kost

spielige Satillirmaschine £lurch ein einfaches Biigeleisell ersetzen, welches man 

gehorig heiss macht und i.iber die Bilder hinstreieht. Sie werden dadurch 

nieht allein sehr glatt, sondern Iegen aueh zogleich ein Zeugniss ab, ob sie 

gut ausgewaschen sind, indern der geringste Rest unterschwefligsauren Natrons 

als gelber Fleck sichtbar wird. 

8. Das Sta hlmesser (Fig. 162), zorn Zerschneiden der Bristolcartons, 

besteht aus zwei Hohlklingen von gehiirtetem Stahl, die neben einander her

gleiten. Wenn dieses Messer ziemlich gross ist, kann man die Bristolcartons 

und selbst Pappe rasch darnit zerschneiden, indern man den Carton gegen 

die untere Klinge legt, wahrend man die obere langsam niederpresst. 
Monckho ... n, Handb. d. Photographi.. 18 
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9. Die Modelle, mogen sie nun viereekig oder elliptiseh sein, werden aus 

Zinkbleeh gesehnitten. Um die Ellipse, wovon Modelle in Fig. 160 und 161 

Zl1 sehen sind, Zl1 ziehen, befestigt man einen Faden an zwei Nadeln lllHl 

zieht die Figur (Fig. 163) mit Hiilfe 
eines Bleistifts, welcher den Faden 

besUindig gespannt halt. 

/ 

(' / -----
Diese Modelle, welehe zum Zu

sehneiden der Bristoleartons dienell, 

auf welche die Papierbilder geklebt 

werden, muss man in allen Grossen 

vorriithig haben, von del' Vi~itenkar

ten - bis zur ganzen Platten grosse. '------~ 

10. Wir konnten noch das Lineal. 
das Stahl",inkelmaass (Fig. 164), die 

11g. 163. :Bitl)tn ber iEUiVrt. 
Stempelpriigepresse u. s. w. erwiih

aber allgemein bekannt sind, brauchen wir nieht Hinger 
dabei zu verweilen. 

nen; da diese Sachen 

~'----

.fig. 16 .. 
.,5:lcblmilt~rtmnQn · 

11. Endlich bleibt un" noeh ubrig, einige Worte 

uber Passe - partout und Rahmen zu sagen. 

Da lias Maass der Glasplatte die innere Dimen

sion des Passe -partoul bestimmt, konnen wir auf 

die Seite 96 gegebenen Grossenverhiiltnisse der 

Platten verweisen. Wenn man Passe-partout %, 1/2 

U. s. w. angiebt, so bezieht sich dies, wie ge

~agt, nur auf die Plattengrosse und nieht auf 

die iiussere Dimension des Passe - partout. Dasselbe gilt aueh von den 

Rahmen. 

Die Daguerreotypie. 

Von den ~1 eta II p I a tt e n. Diese mussen mit der griissten Sorgfalt aus

gewiihlt werden lind einen durchaus gleiehartigen Ueberzug vom reinsten Silber 

haben. Die hiiufig ihre Oberfliiehe iiberdeekenden sehwarzen Punkte (Kupfer

fleeke, Ritzen und Locher) sehaden der Reinheit des Bildes. 

Die gewohnliehen Platten bestehen aus Kupfer mit Silberiiberzug. lUan 

bereilet sie, indem man ein starkes Rupferbleeh, auf welches ein Silberbleeh 

gelothet wurde, durch eine Pliittmiihle gehen liisst. Die beiden Metalle ver

binden sich durch den gewaltigen Druck und lassen sich gleichmiissig auswalzen. 

Man verwendet jedoch diese Platten jetzt wenig mehr, da diegalvanische 

Versilberung bessere und billigere Silberschiehten liefert. 
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U m b i e g end e l' P I a tt e. Damit die Platte das Putzbret nicht zerreisse. 

miissen tlie Ecken umgebogen wel'den. Man legt dieselbe, das Kupfer nach 

lInten, an den Rand eines Tisches, hiegt mit einem scharfkantigen Instru

mente die iiberspringenden Ecken nach innen und schlagt dieselhen dann 

platt. Diese iihrigetJ.s leicht auszufiihrende Arbeit Hisst sich durch kleine 

~illnrf'iehe Instrumente noch bedeutend erleiehtern. 

flas Putzhret (Fig. 165). Es hesteht aus einem Holzhretchen, welches 
mit TlIch iihel'Zogen ist und an seinen Ecken vier Klemmschrauhen hat, ,wiehe 

die Platte in fester SteHung haIten. Da zwei dieser Schrauben beweglich 

sind, kann man auf demselben Bretchen Platten yon verschiedener Grosse 

putzen. 'Jan muss £las Bretchen fest an den Tisch schrauben, um ein un

gleiches Putzen zu vermeiden. Die Hakchen, welche die Platte festhalten. 

sol/ten aus rein em Silber bestehen, damit kein fremdes ~Ietall die OberfHiche 

de,; Silhers verUIu'einige. 

Putzen del' Platte. Nachdem die Platte auf das Plltz

bret gelegt ist, win} sie mit feingepulvertem Tripel be

"trellt. Eine Fingerspitze voll geniigt flir eine Viertelplatte. 

~Ian fiigt zehn bis zwanzig Tropfen Alkohol yon 38 0 hinzu 

und Yertl'eibt heides auf der Platte mit einem Bauschchen 

\Yohlgereilligter weisser und gekrampelter Baumwolle, bis 
die I)lalte trocken geworden ist. Dann nimmt man eill 

.fig. 165. lJtt~brtt. 

allderes Baumwollenhiiuschchen und putzt den Tripel ganz "eg. Man muss 

sich dahei in Acht nehmen, die Platte mit schwitzenden Fingern zu berllhren, 

lind so lange lias Reiben fortsetzen, bis die Baum\wlIe yon einem metallisehen 

Silbel'anfiug beschmutzt scheint. Zuletzt putzt man die Platte mit frischer 

Baumwolle und Polirroth. Ob das Pulzen gut ausgemhrt ist, erkennt man 

beim Anhauchen del' Silberflache, welche dadurch ein feingekorntes, regen

bogenfarbiges Aussehen erhalten muss und keine Spuren des Wischcns 

zeigen darf. 

Die wesentlichsten Punkte beim Pulzen sind: 

1. dass die Baumwolle nieht warm wird und die Hand um so vielleiehter 

aufdruckt, je langer man geputzt hat; 

2. £lass beim Anhauchen kein ~peichel auf die Platte fallt, weil dann 

lias Putzen von vorn beginnen mllsste. 

Um eine Vorstellung von der SorgfaIt zu geben, "elehe das Putzen er

fordert, erinnern wir an den Versuch ~losER's, welcher beweist, dass die 

Berllhrung einer geputzteu Flache mit einem festen Korper durch Daffipfe 
sichtbar wird. Wenn man also mit einem sehr weichen, trockenen Pinsel 

eine Figur auf einer polirten Metallplatte zeichnet, wird das Bild durch 
18* 
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Anhauchen sichtbar werden. Wird (liese Platte zuerst Joddarnpfen ausgesetzt, 

dann im zerstreuten Lichte exponirt und · endlich mit Quecksilberdampfen 

entwickelt, so wird die mit dem Pinsel gezeichnete figur mehr odeI' weniger 

deutlich herrol'treten. 
So schwiel'ig abel' auch £las Putzen del' Platten erscheint, darf man uoclt 

behaupten, £lass sich bei einiger Uebung eine halbe Platte recht wohl in 

drei Minuten vollkommen putzen Hisst. 

Po li r e n. Die geputzte Platte muss dann poUrt, d. Lt, die matte 

Schicht muss gHinzend "er£len. ~Ian bedient sich dazu zweier Polirbretter 

£ig. 166. lJolirbrrt. 

(Fig. 166~ . Dies sind Bretter mit 

JIanuhabe, ,,"elche mit Tueh und Dalllm· 

hil'schleder iHm'wgen sind. Sie sillli 

dwas breiter als uie Platte nn(1 etll.1 

60 f:entimeter lang. 

Es ist unmoglich, cine Platte mit cinem IIcuen Polirbret gut Zll Jlolircli. 

Urn £lasselbe ZUID Poliren geeignet ZlI mae hen , flberzieht man es mit einclII 

Ueberschuss von sehr feinI'm Polirroth lind reibt 10-20 Minuten eine Plattt' 

oamit. Besitzt man ein schon gebrallehtes Polirbl'et, so reibt llJan die Plattt'. 

bis sie eine giatte schwarze FlachI' zeigt. ~Ian muss in del' Llingsrichtullt: 

del' PlaUe reiben, . danll in del' entgegengesetztcn ulld endlich aul1loI'l'11 , \\11 

lllall anting. Die OberfHiehe \\il'd darauf mit tlem zweiten Polirbl't'l all" 

Dammhirschleder ohne Polil'roth glllllzend gemacht. Die so polirte Platt., 

wird in einen Plattenl.asten g-esetzt, 11m Hoeh an demselben Tage wnH'ntkt 

zu werden. 

D as J 0 d ii' end e r P l:.l II e. Del' Kasten, welrher die Iliichtigen ~\Ib· 

.fig. 16;. 30~bromknnrn. 

die eine Bl'omkalk, die andere Jot! 

stauzen t'llthalt, die zurn Empfintllirll' 

machen uer Platte dieneo, besteht all" 

einer Porzellanschale mit "orspringl'll' 

den Randern 11IIt! verschiebharelll 

Beckel aus mattem Glase, eingeschlo;. 

sen in einen Holzkasten, welcher tli.' 

Platte aufnimmt. Wenll man dt'll Gla~· 

deckel wegzieht, kann die Plattc ller 

Einwil'kung von Jod· lind Bromdampfell 

ausgesetzt werden. Fig, 167 zeigt cincn 

Doppelkasten mit zwei Schaleu, ",,)\'on 

enthaIt. Die Platte wird auf cincn 

Holzrahmen gelegt. welchel' in einem Falz sich vel'schil'hen Hisst. Sie kann 

auf £liese Weise ohne ~Iiihe der auf einander folgcnden Eillwil'kung "011 Jot! 

und Brom allsgesetzt werden. 
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Die Schale muss etwas tief sein, damit eine ungleiche Einwirkllng ver

mieden werde. Auf dem Boden der Schale wird eine Jodschicht ausgebreitet 

(25 Gramm auf eine Viertelplatte) und mit einem Blatte dicken und gleich

formigen Loschpapiers bedeckt, welches sich mit Jod impriignil't und dadlll'ch 

die Einwirkung gleichmassiger macht. 

Nun wird die Platte auf den Holzrahmen gelegt und etwa 30-50 Se

kunden der Einwirkung des Joddampfes ausgesetzt. Man betrachtet sil' yon 

Zeit zu Zeit und nimmt sie heraus, sob aId sie eine goldgelbe Fiirbung an

genommen hat. Natiirlich wird dies im Sommer rascher und im Winter 

langsamer yor sich gehen, zumal wenn die Temperatur sehr niedrig ist. 

Jetzt wird die Platte auf den Bromkalk gebracht, dessen Bel'eitung wit' 

oben angegeben habeo. Man lasst diese Substanz einwirken, bis sicl! eine 

violette Farbung zeigt. Dies ,,"h'd etwa 10 Sekunden dauern. Uehl'igens 

lernt man aus del' Praxis, wie lange das Brom einwirken muss. Wir ,yoIlen 

deshal!> bios darauf aufmerksam machen, dass bei einem aIlzu langen Yer

,wilen im Bromkasten das BiId yom Quecksilher nul' langsam entwickelt 

wi I'll. 

Bei den beiden ehen beschriehenell Operation en kann ein schl1acher 

Lichtstrahl keinen nachtheiligen EinOuss ausiiben, abel' bei der folgemlen 

Operation muss vollstandige Dunkelbeit berrschen, wei! dann die Platte die 

hochsle Empfindlicbkeit erhaiL Diese Operation besteht darin, dass man die 

Platte abermals etwa 30 Sekunden den Joddampfen aussetzt, wodul'ch sie 

eine stahlblaue Farbung erhaIt. Die PIaUI' ist jetzt lichtempfindlich lind wird 

in die Cassette gebracht, urn exponirt zu werden. Sie bleibt jecloch Hinger 

als eine halbe Stunde empfindIich, ja man behaupLet sogar, dass man fast 

eine halbe Stunde warten miisse, bel'ol' man sie exponirt, dass sie aLer 

mehrere Tage empfilldlich hliehe. 

En t wi eke I u n g des B il des. Die metaIlische Oberflache zeigt beim Her

ammehmen aus del' Dunkelk'lmmer keine Spur yon einem Bilde und es scheint 

unmoglich, dass irgen£l eine Suhstanz dort ein Bild hervorrnfen konne, ""0 

£las Auge nichts Zll unterscheiden yermag. Wir haben aher schon oben an

geffIhrl, dass es geniige, mit einem Pinsel auf einer Glasplatte einher zu 

fahren, damit £lurch Anhaucben ein Bild sichtbar werde. Ebenso wrhlilt es 

sich mil der jodirten und bromirten Silberplatte. Zwar lasst der Athem krill 

Bild darauf entsteben, abel' andere Dampfe, z. B. die des Quecksilbers, be

sitzen diese Eigenschaft, und durch diese Dampfe hat DAGUERRE seine un

sterbIiche Erfindung moglich gemacht. Fig. 168 zeigt den Apparat, dessen 

sich DAGUERRE bedienle und del' seitdem nur eine kleine Veran£lerung in 

cler Form erfahren hat. 
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Ein rechtwinkliger Kasten aus Nussbaumholz hat in seinem obern Theile 

einen Falz, der im Winkel von 45 0 geneigt ist. In diesen Falz lasst sich 

die Cassette der Camera schiehen. Etwa in del' .Milte de'S Kastens, 15 Cen

limeter von der Platte entfernt, befindet sieh eine eiserne Schale, welche 

ihn in z'Yei Theile theilt. Diese Sehale enthalt etwa 400 - 600 Gramm 

Queeksilber. Dal'lillter hefindet sich eine Spirituslampe, deren Flamme sich 

so regeln lasst, dass die Temperatur des Quecksilbers eine konstante bleibt. 

Diese Temperatnr wird durch ein Quecksilberthermometer, dessen umgebogene 

,fig. 163. \!1utd:silbrrl:nnrn. 

Kugel sich in dem erwarmten ~Ietall befindet, 

dessen Rohre abel' aus dem Kasten hervortritt, 

nach aussen sichtbar gemacht. Ein gelbes GIas, 

,nIches sich an del' Seite des Kastens befindet, 

macht es moglich, beim Scheine einer Kerze den 

Vorgang zu beobachten. 

Man beginnt darnil, das Quecksilber auf 50-

60 0 C. zu erwarmen, dann wird die Cassette mil 

del' Platte so in den Kasten gebracht, dass £las 

Qllecksilbel' und die BildfHiche sich einander gegen

iiber hefinden. Das Bild entwickelt sich gewohn-

lieh ill zwei oder drei Minuten. Die langere odeI' 

kiirzere Dauer del' Entwiekelung hangt von der Grosse der Platte abo Eine 

Viertelplatte braucht zwei }Iinllten, eine ganze Platte sechs :Minuten. )Ian 

~oll das Henortreten des BiIdes erst nach VerIauf von 1 oder 11k ~linnt('n 

beobachten, weil die Obedlache desselben so empfindlich ist, dass £las 

schwachste Licht geniigt, lim einen Schleier hervorzurufen. 'Venn endlich 

die gewi'lllschte Vollendung erreicht ist, nimmt man die Platte aus dem Kasten, 

lim sie Zll fixiren. Wenn die Expositionszeit ZIl lang gewesen ist, erseheint 

das Bild mit einem Schleier; war sie dagegen Zll kurz, so hahen sich aHein 

uie stark heleuchteten Theile des Gegenstandes abgezeichnet, -wahrend die 

Schatten nieht die nothige Kraft zeigen (siehe unten). 

D a s Fix ire ll. Das beim Herallsnehmen aus dem QuecksiIberkasten "oll

kommen sichtbare Bild wiirde bald verschwinden, wenn es einige )linuten 

dem zerstreuten Lichte ansgesetzt wflrde, denn noch immer steckt in del' 

,ioletten Schicht ein Iichtempfindlicher Korper, das Jodsilher, welches sich 

in wenigen Stunden schwarzen wiirde. Man muss also diese Suhstanz durch 

irgend ein Losungsmittel, Z. B. dnrch unterschwefligsaures Natron, wegschatren. 

Die Losung zum Fixiren wird in eine Porzellanschale gegossen und die 

Platte ohne Verzug eingetaucht. Gewohnlich lost sich das JodsiIher in 

weniger als 5 )Iinuten, besonclers wenn man die Platte in del' Losung auf 

und ah bewegt. Nach clem Fixiren spiilt man mit ,ieIem Wasser abo 
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lias nun fixirte BUd mus" noch getont werden. Deshalb wird es !leI' 

Einwirkung einer erwarmten Goldlosung unterworfen. Die yom Almaschen 

lIoch feuchte Platte wil'd auf ein wagerechtes Gestell zum Yergolden gehraeht 

(Fig. 169), dann mit eiIler Losung von GoldsalZ, im Verhaltniss ron 1 Gramm 

auf 1000 Gramm Wasser, hegossen und endlich auf !lerSpirituslampe stark 

erwarmt. Die Lichter des Bildes, welche heim Herausnehmen am, dem 

unteI'scimefligsauren Natronbade eine blauliche Fal'hung zeigten, werden 

Uliter del' Einwirkung dieser Losung schOn weiss. 

Endlich giesst man die Chlorgoldlosung yon 

del' Platte und taucht dieselbe entweder in destil· 

lirtes Wasser odeI' in gut filtrirtes Regenwasser, 

um die letzlen Spuren des Goldsalzes zu ent· 

fernen. Nach dem Trocknen kaHn das Bild ein· 

gerahmt und kolorirt werden. 

Als Goldlosung bedient mall sich gewohnlich 

des unterschwefligsauren Goldoxydnatrons, welches 

unter dem ~amen Goldsalz "on FORDOS und 

G ELlS bekannt ist. 

Obwohl wir hemalte Daguerreotypen nieht 

lieben, wollen wir doch, da Viele ·nieht unserer 

zig. 169. Q),n,li ;Unt tJtr90Ib'~. 

)Ieinung sind, mit ,wenigen Worten die hiel'hei gewohnlieh befolgte 3Iethode 

angehen. 

VOl' allen Dingen muss die Fixage mit Chlorgold mit grosser SorgfaJt 

ausgefiihrt werden, damit die Fal'ben gut an del' Platte haften, denll wenn 

dies nicht del' Fall ware, wrll'de del' Pinsel eine Menge von Einzelnheiten 

H'rwischen und (las Bild vollstiindig wrdorhen werden. 

Die eigens fUr diesen Zweck bereitetell Fal'ben ,,,erdcn in Puh'erfol'm yer

wendel. Man reibt sie mit etwas Wassel' an und tragt sie mit eillem sehr 

feinen Pinsel auf die Platte. Gold und Silber werden auf dieselbe Weise 

angebracht. 

Wir wollen noeh einige Worte uher die Wiederauffrisehung '-on Bildern 

sagen, welehe dureh die Zeit venyischt sind. Es ereignet sich hliufig, dass 

ein schlecht eingerahmtes Bitd sich mit einem grauen Sehleier iiberzieht. 

del' aus Silberoxyd zu hestehen scheint. Um das Bild von dies em Sehleier 

zu hefreien, taucht man dasselbe in eine Losung von e i n em Gramm Cyan

kalium in 100 Gramm Wasser. 'Yenn der Schleier nieht yon selbst vel" 

sehwindet, muss man die Platte mit einem Bauschehen sehr weichel' Baunmolle 

sanft abreiben und sie dann auf's Neue in die Cyankaliumli)sung bringen. 

Endlich wird sie mit vielern Wasser ahgespult, und das Bild wird mehr odeI' 

weniger von seiner fI'uhern Kraft wiedererlaugt haben. 
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Photographie auf Albumin. 

VOIl allen photographischen Verfahren, welche wir bis jetzt kennen, ist 

da~ Albuminverfahren, welches von NIEPCE von ST. VICTOU entdeckt wurde, 

obschon es der Theorie nach von ausserordentlicher Einfachheit ist, £loch ill 

del' Praxis das allerschwierigste. Es ist kaum glaublich, welche Vorsichts

massregeln man nehmen muss, urn eine staubfreie Albuminschicht Zll er

lallgen. Eine ~Ienge von Apparaten sind zu diesem Zwecke vorgeschlagell 

worden, abel' wir wollen nul' zwei beschreiben, weil sie unserer Meinung 

nach allen Anforderungen genugen. Auf del' Reise diirfte es freilich un
moglich sein, Glasplatten zu albuminiren, es sei denn; dass man in jeder 

Stadt, wo man sich aufhaIt, ein giinstiges Lokal vorfinde uml sich mit einer 

Gednld ausgerustet habe, die jede Probe bestehen kann. 

Von del' andern Seite bietet das Albuminverfahren unbestreitbare Vorziige 

YOI' allen andern Verfahren, zumal, wenn es sich urn Gegenstande handelt, 

bei denen Feinheit eine unerlassliche Bedingung ist, wie dies z. B. del' Fall 

sein wird bei stereoskopischen Aufnahmen und gewissen wissenschaftlichell 

Vemendllngsn del' Photographie. Ausserdem besitzen die albuminirten Glas

platten noch den V ortheil, t I' 0 ek en verwendet werden zu konnen, abel' sie 

zeigen sehr geringe Empfindlichkeit, obschon sie viel empfindlicher sind al~ 

,las Wachspapier. 

Die voIlkommene Reinigung del' Glaser ist von ausserordentlicher 

Wichtigkeit, denn man sieht leicht ein, dass die erste Bedingung zur Er
langung eines reinen Bildes darin bestehen muss, alle fremden Korper von 

der Oberflache del' Glasplatte zu entfernen. Wir werden beim Collodium

verfahren diese Operation mit allen Einzelheiten beschreiben und wollen hier 

nur eine Bemerkung hinzufiigen, die sich auf schon gebrauchte albuminirte 

Glasplatten bezieht. Wie man weiss, ist es ausserordentlich schwierig, das 

Albumin fortzuschaffen, und nul' durch energische Liisungsmittel gelangt man 

ZUlli Ziele. Unter diesen ziehen wir folgende Losung vor: 

Wasser . . . . . 100 Gramm, 
Aetzkali. . . . . 20 Gramm. 

)Ian muss Sorge tragen, diese Flussigkeit in einer Flasche, die mit einem 

Korkstopsel und nicht mit eingeschliffenem Glasstopsel verschlossen ist, aurzu

bewahren. Sie geht an der Luft in kohlensaures Kali iiber. 

Um sich diesel' Losung zu bedienen, giesst man sie in eine Glasschale, 

in welcher man die Glasplatte 5 Minuten verweilen lasst. Das Albumin ist 

dann leicht fortzuschaffen. ~Ian spu!t mit vielem Wasser nacho 

Bereitung des Albumins. Wir haben die Bereitung des Albumins 

schon gelehrt. Die beste Formel ist nachstebende: 
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Albumin . 1 Liter, 
Jodkalium 10 Gramm, 
Jod. . . '/2 Gramm. 

Das Jodkalium wird in einigen Tropfen Wassers gelost und dann das Jod 
l1inzugefiigt, worauf beides zum Albumin gesetzt wird. 

Die Ausbreitung des Albumins auf del' Glasplatte ist sehr schwierig. 
Die beste l\lethode scheint folgende zu sein. Zuerst haucht man die Glas
platte an, dann giesst man Albumin auf und lasst den Ueberfluss in ein an
deres Glas lauren. Wenn man die Theile del' Glasplatte, welche nieht mit 
Albumin bedeckt sind, anhaucht, wird die Ausbrei
tung desselben befordert. Die so erlangte Schicht 
wurde abel' nicht geniigend gleichmassig sein, des
balb wird die Glasplatte B an den ,'ier Seidenfaden a 

(Fig. 170), die mit Haken ]) versehen sind, befestigt. 
Durcll Zusammendrehen del' Faden entsteht heim 
Loslassen eine sehr rasche, rotirende Bewegung. 
Man trocknet endlich auf einer Eisenplatte, die durch 

einen Oren geheizt "ird. Diese Platte ist in unserer 
Figur weggelassen. 

Die Centrifugalkraft macht die Schicht gleich
formig und wei! diese wahl' end del' Drehung trocknet, 

spart man die zum Trocknen an der Luft erforder
Hche Zeit; nul' steht allm'dings zu befiirchten, dass 
{IeI' Staub sich an del' Glasplatte festsetzt, bevor 
die Scbicht trocken geworden ist. Stat! del' 
Seidenfaden kann man sich auch des in Fig. 171 
dargestellten Drehgestells hedienen, welches zwar den 

Vortheil einer leichtern Handhabung bietet, abel' ein 
Ahnehmen del' Glasplatte vom Drehbrette erfordert, 
urn dieselbe zu trocknen. 

Das Mittel, welches uns am Yerniinftigsten erscheint, besteht darin, (lie 
Glasplatte auf ein gewohnliches Drehbret zu bringen, ,,'elches nicht llOrizontal, 
sondern vertikal ist. Dadurch erhiilt die Schicht eine grossere Gleichflirmig
keit und lasst sich leichter an del' Lampe trocknen. :Man muss auch nicht 
vergessen, dass bei den Vorrichtungen, die in Fig. 170 und 171 dargestellt 
sind, die Centrifugalkraft auf das Centrum der Glasplatte keinen Einlluss 

ausiiht. 

Um mit Erfolg zu arheiten, miissen die Mauern des Zimmers, worin man 
arbeitet, mit Oelfarbe angestrichen sein und einige Stun den im Voraus an

gefeuchtet wel'den, urn das Aufwirbeln 'Von Staub zu vermeiden. Man thut 
l'tlonekhoven, Handb. d. Photog-raphie. 19 
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deshalb wohl daran, sich fill' das Albuminiren del' Glasplatten ein besollderes 

Zimmer zu reserviren. 
Die so bereiteten albuminirten Glasplatten werden in einen Plattenkasten 

gestellt, worin man sie beliebig lange aufbewahl'en kann. 

Das Empfindlichmachen del' Glasplatte. Am Tage del' Exposi

tion wird die Glasplatte empfindJich gemacht, indem man die alkalische Jod

verbindung, welche im Albumin gelost ist, in Jodsilber verwandelt. Hierzll 

dient eine Liisung yon salpetersaurem Silberoxyd, die folgendermassen be

reitet win\. 

Wasser . . . . . . . . 
Krystallisirtes Silbernitrat . 
Krystallisirbare Essigsanre . 

100 Gramm. 
6 Gramm. 

12 Gramm. 

Man siiuigt <liese Losung mit Jodsilber, indcm man eine mit Jod ubcr

zogene Glasplatte eine ~acht darin stehen liisst. 

.fig. 171. Drt~gt~t~ ,nm Xibuminirttt ~tr liilnsvlnttrn. 

Die fillrirte L05l111g von salpetersaurem Silberoxyd wird in eine GlasciiYette 

gegossen und das Glas vermittelst eines gliisernen Hakens ohne A nhalten 

eingetaucht. 

Die friiher durchscheincnde Albuminschicht zeigt jetzt eine matte, weisse 

Farbe, eine Folge del' Umwandlung del' alkalischen Jodverbindung in weisses 

1odsilber. Gewohnlich liisst man die Platte nur 10 Sekunden bis zu einer 

Minute im Silberbade, nach dem Herausnehmen wird sie sorgfaltig abge

waschen und dann im Dunkeln getrocknet, indem man sie an eine }fauer 

lehnt (Fig. 172) odeI', bessel' noeh, auf ein Gestell fiir Glasplatten bringt 
(Fig. 144). 
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Viele Amateurs erhalten oft auf der ganzen Flache des Bildes ei.n punk

tirtes Aussehen, ja diesel' Fehler stcllt sich fast bei jeder Aufnahme ein. Urn 

ihn zu vermeiden, muss das Was chen del' Glasplatte mit grosserer Sorgralt 

a usgefiihrt werden, damit die letzten Spuren yon Silbernitrat entfernt "erden, 

wclche sonst in Verbilldung mit dem Jodsilber jencn krystallinischen Nieder

schlag veranlassen, welcher auf den Papiel'bildern ein korniges Aussehen, 

auf den AlbuminnegatiYs Punkte und in del' Collodiumschicht durchscheinende 
krystallinische Flecken veranlasst. 

Am besten ist es, die Glasplatte zuerst mit del' 

Spritzflasche (Fig. 59 Seite 77) abzuwaschen, und 
sie dann mehrere Stunden in einem Zuber yoll Was

ser stehen zu lassen (Fig. 173). 

Das Silbcrbad fiirbt sich nach und nach gelb, 

weun es liingere Zeit im Gebrauche ist. lUan kann 

dicse Farbe mit Riilre yon Kaolin entfernen, wie 

BAYARD angegehen hat, odcl' mit Clorsilber, wie 

DAvAxNE angab, abel' wenn man den reberschuss 
durch Abwaschen in Rcgcnwasser cntfernt, ubt dicse 

Farbllng durchaus keinen schiidlichen Einfluss aus. 

Die empfindlich gemachten und gewaschenen Glasplat

\ , 
." ; 

.fig. m. 
il\rodttttn btr C!ilQ'~lntte. 

fen halten sich, wie gcsagt, mehrere Tage; doch ist es bessel', sie am Abend 

yorher oder am Morgen des Tages, an oem man sie zu verwenden gedenkt, 

cmptindlicb zn mach en und dann das 

BiId am Abend zu entwickeIn. Die 

empfindlich gemachte Glasplatte wird 

in die Cassette gcbraeht und exponirt. 

Die Exposition danert ziemlich lange 

und Hisst sieh nieht genau bestimmen. 

Sie war ausreichend, wenn die Schat-

ten. gut herausgekommen sind; dauerte .fig. liS. Ulnfd),n btr nlbuminirtm (fjln5~lnttctt. 
abel' zu lange, ",enn es dem Negativ 

an Kraft fehIt; und war zu kurz, wcnll die Lichter allein wiedergegeben 

sind. Uebrigens gelten tiiese Vorschriften auch fUr die andern V crfahren, 

'Yeshalb wir spater nicht darauf zuriickzukommen brauchen. 

Die Entwickelung des latentcn Bildes kann man entweder unmittelbar 

nach del' Exposition odeI' mehrerc Tage spater vornehmen. Sie lii.sst sieh 

am besten wie folgt ausfiihren. In eine Glascuvette giesst man eine iu del' 

Wiirme gemachte und filtl'irte Losung von 1 Gramm Gallussiiure in einem 

halben Liter Wasser und stellt die Glasplatte hinein. Die Ciirette wird dann 

in ein Sandbad von 50° C. gestellt, eine Temperatur, welche man sehr leicht 
19* 
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dadurch erzielt, dass man den gut getrockneten Sand in einem Trockenofen 

stark erhitzt und dann mit kaltem Sande mischt, bis man mit del' Hand die 

Hitze desselben leicht ertragen kann. Dies Sandbad muss ziemlich gross sein, 

damit es sich sehr langsam abkiihle. :Man braucht die Ciivette uur zur HaIfte 

hineinzustellen; an del' andel'll Witfte kann man dann die Entwickelung be

quem beobachten. \Venn die Glasplatte hinreichend im Sandbade verweilt 

hat I ist die Albuminschicht weiss geworden, wo\'on man sich iiberzeugen kann, 

wenn lllan sic an den Randel'll mit einem Federmesser ahschabt. Dieses 

Resultat ,yini manchmal frflher, manchmal spateI' erreicht, in den meisten 

Fallen geniigen abel' zwei bis drei Stunden. 

Nach dem Hcrallsnehmen aus diesem Bade wird die Glasplatte zwei bis 

drei )linuten an die Lllft gebracht. Es zeigt sich nUl' ein schwaches Bild. 

Sie wird nun in eine andere Glasciivette gestellt, die nicht erwarmt wird, 

abel' vorher mit del' gr(issten Sol'gfalt gereinigt wllrde. Diese enthalt eine 

in del' Kalte gemachte hisllng von Gallussiillre, del' man 5 odeI' 6 Tropfen 

cines eigens fiil' diesen Zweck bel'eiteten negativen Silbel'bades zusetzt. 

.fig.1Tl. 

In diesem Bade entwickelt sich das Bild sehr 

rasch. Wenn es fast ganz hel'vorgetreten ist, kann 

man demselben die hochste Kraft geben, indem man 

zur Gallussiillre 7 - 8 Kubikcentimeter essigsaures 

Silbernitrat giesst. Urn eine rasehe Mischung zu er

zielen, mllSS man die Glasplatte mit dem Haken 

schnell heLen und senken, sonst sehlagt sich leicht 

ein Silbermohr auf del' Sehieht nieder. Diese mohr-

al'tigen Redllktionen (Fig. 174) lassen sich abel' ziem

lieh leicht mit einem Baumwollenbiiuschen wegschaf

fen. Sie kommen llbrigeos sehr haufig VOl'. 

\Venn die Entwicl,elung eine geniigende ist, wird die Glasplatte gewaschen,. 

mit lIntel'schwetligs(lul'em Natron fixirt und in vielem Wasser abgespiilt. 

Das Aussehen eines Albuminnegativs unterseheidet sich zuweilen von dem 

dnes :\'egativs auf Wachspapier odeI' auf Collodium. Man glaubt oft, dass 

ein Albuminu egativ nicht kriiftig geulIg ware, urn gute Abdrlicke zu gebeo, 

abel' heim Abzug del' Papierpositivs kommt man bald von diesem Irrthume 

zul'iick. Wenn die Entwickelung gut ausgeflihrt wurde, hat das Bild eine 

bedelltende Kraft, nul' muss del' Himmel im Allgemeioen mit honiggelber 

Farbe odeI' Gummigutt verstiil'kt werden. 

Das Bild auf Albumin scheint nicht aus reinem Silber zu bestehen. Das 

Licht wirkt hier nieht allein auf Jodsilber , sondern auch auf Albuminsilber. 

Deshalb ist lias Bild schon beim Herausnehmen aus del' Camera ob

scul'a sichtbar. Das geschwlirzte Albuminat allein kann, ebenso wie das 
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Jodsilber, durch GaUussaure entwickelt werden. Daraus geht hervor, dass 

das Albuminverfahren in theoretischer Hinsicht vollstandig vom Collodium

verfahren abweicht. Das Abziehen stereoskopischer Bilder auf Glas geschieht 

wie gewohnlich, urn aber dem fertigen Bilde einen angenehmen Ton zu geben, 

taucht man dassel be zuerst in eine sehr verdiinnte Losung von Quecksilber

chlorid und dann, nach gehOrigem Ahspiilen, in eine Visung des Goldsalzcs 

von FORDOS und GELIS, worin dasselbe einen sehr angenehmen Sepiaton er

baIt. Das Goldchlorid giebt, wenn es in verdiinnter Losung nach dem 

Fixiren verwendet win), purpurfarbene Tone. 

Es liegt auf del' Hand, dass man beim Kopiren eines Negativs auf Albumin 

die albuminirte FHiche auf das Hautchen des ~egativs bringen muss. Hierbei 

muss man abel' sehr vorsiehtig sein, damit die Obertlachen nicht verletzt 

werden. )[an kopirt am besten im vollen Sonnenscheine; eine bis zehn 

Sekunden geniigen fijr einen sehr kraftigen Abdruck. Diese Bilder werden 

gewiihnlich mit einem matten Glase bedeckt oder hesser, man firnisst sie mit 

kaltem Schellackfirniss, dessen Bereitung wir oben angegeben hahen. Diesel' 

Firniss, welcher, wenn er warm verwendet wird, einen glanzcnden, durch

sichtigen Ueberzug zeigt, giebt kalt verwendet einen matten Ueberzug. 

Photographie auf Papier. 

Seitdem das trockene Collodiumverfahren eine solcbe Ausdehnung erIangt 

hat, haben die Verfahren .auf Papier ibre Vorziige verloren. Nul' auf Reisen, 

wo es schwierig ist, ein bedeutelldes Gepack mit sich zu fiihren, bietet die 

Verwendung des negativen Papiers oft gewisse Vortbeile. 'Vir habcn uns 

deshalb darauf beschrankt, zwei Verfabren mitzutheilen. Das erste, welches 

von LEGRAY stammt, ist sehr langsam, aber ungemein Ieicht auszufilhren; 

das zweite, welches wir HUMBERT DE MOLARD verdankell, ist raschel' und 

empfindlicher und deshaIb zur Aufnahme lebender Wesen geeignet. 

Die Papierpholographie ist, wie "ir schon im historischen Theile dieses 

Werkes angegeben haben, von TALBOT entdeckt worden, weshalb dies Ver

fahren auch als Talbotypie bezeichnet wird. TALBOT veriiffentlichte sein Ver

fahren auf Chlorsilher fast urn dieseIbe Zeit (30. JannaI' 1839), wo ARAGO 

del' Akademie der Wissenschaflen in Paris das Prinzip del' neuen Erfindung 

des DAGUERRE mittheilte (7. Jan. 1839). 
* In del' Sitzung del' Akademie del' Wissenschaften yom 7 .• Tan. 1839 

theilte ARAGO nieht nur die erste Nachricht von del' Erfindung des DAGUERRE 

mit, sondeI'll berichtete aueh zugIeich von den trefflichen BildeI'll, die Herr 

DAGUERRE drei Mitgliedern der Akademie, den Herren VON HUMBOLDT, BlOT 
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lind ARAGO vorgelegt hatte. (Siehe FRANZ ARAGO'S siimmtliche Werke. Deutsche 

()riginalausg3be von HANKEL VII, 376.) 
1m Jahre 1841 machte TALBOT sein NegatifVerfahren bekannt, welches 

die Grundlage del' jetzigen Verfahren wurde. Er uberzog das Papier zuerst 

mit SHbernitrat, dann mit Jodkalium und darauf nochmals mit einer Silber

nitratlosung, welcher Gallussaure und Essigsallre zugesetzt waren. Nach del' 

Exposition wlirde das Bild mit Gallussaure, die mit essigsaurem SilberIiitrat 

versetzt war, entwickelt und nach dem Abwaschen mit Bromkalium fixirt. 

Die Talbotypie wurde nach und nach durch BLANQUART -EVRARD, LEGRAY, 

BALDUS und TILLARD vervollkommnet, lauter Namen, welche an wesentliche 

l\lodifikationen des urspriinglichen Verfahrens von TALBOT erinnern. BLAN

QUART-EvRARD aus Lille fi"lhrte verschiedene wichtige Aenderllngen in den 

:l\Ianipulationen herbei und statt des Bromkaliums nahm er zum Fixiren die 

durch SIR JOHN HERSCHEL empfohlene unterschwefligsaure Natronlosung. Erst 

durch die Arbeiten von BLANQUART-EvRARD ist TALBOT'S Verfahren in weitern 

Kreisen verbreitet worden. 

Man sah bald ein, dass das doppelte Silberbad nicht nothw,endig sei und 

dass die Bilder durch Leimungen des Papiers, wie z. B. Albumin, Milch

serum u. s. W., sehr an Feinheit gewinnen. Die Methode von BALDUS, wel

cher sich del' jodirten Gelatine hediente, fand grossen Beifan durch die 

trefflichen Bilder, welche dieser geschickte Operateur erhielt. 

LEGRAY kam zuerst auf die Verwendung des Wachspapiers. Diese interes

sante l\lethode wird heute wegen ihrer ausserordentlichen Einfachheit fast 

ausschliesslich verwendet. Dies gilt namentlich fUr Frankreich und Belgien. 

in Deutschland ist sie weniger bekannt. STEPHAN GEOFFREY bedient sich des 

jodil'ten Ceroleins, abel' seine Methode giebt nicht so gute ResuItate wie die 

von LEGRAY. 

* Ceroleln i5t eine Auflosung des Bienenwachses in Alkohol. Wenn man 

niimlich Bienenwachs mit kochendem Alkohol behandelt, gehen zwei Be

standtheile desselben in den Alkohol libel': das Cerin und das Ceroleln. 

Ersteres scheidet sich beim Erkalten aug, letzteres bleibt gelost. Del' Name 

bedeutet Oelwachs und ist aus Cera,= Wa.cbs, und Oleum, =Oel, zusammen

gesetzt. 

TILLARD hat ein Verfahren auf Papier veroffentlicbt, welches grossen 

Anklang finden wurde, wenn das Collodium nicht Alles in Beschlag genommen 

hiitte. TILLARD liherzieht sein Papier mit Terpentinol, welches mit Wachs 

gesattigt ist und Jod enthalt. Das Empfindlichmachen und die iibrigen Ope

rationen slimmen mit dem Verfahren von LEGRAY iiherein, abel' die Empfind

lichkeit und die Feinheit dieses Papiers sind bis jetzt Doch durch kein an

deres Verfabren iihertroffen worden. 
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l"och ,or einigen Jahren waren die Negativverfahren auf llapier sehr 
zahlreich und allgemein gepflegt, abel' seit del' Vervollkommnung des troeknen 

Collodiumverfahrens haben sie viel an Interesse verloren, weshalb wir hier 
nur lUejenigen ~{ethoden mittheilen, welehe von wesentliehem Nutzen fiir den 
rcisenden Photograph en sein kiinnen. 

Das Verfahren von L egray. 

Auswahl des Papiers. Eine der Hauptcigenschaften eines negativen 
Bildes liegt in dem Kontrast von Schwarz und Weiss. Weil aher hei dem 
negativen Papier dieser Kontrast beim Durchsehen hervortreten muss, darf 
es nieht dieselhen Eigenschaften haben, wie das Positivpapier, welches, 
"ie ein Kupferstich, hei auffallendem und nieht hei hindurchgehendem Lichte 

belrachtet wird. 
Damit der Leser die Art del' ~Ijingel, weIche die kauflichen photographi

schen Papiere gewohnlich zeigen, wohl beaehte, wollen "ir daran erinnern, 
dass die Schonheit des Negativs zum Theil von del' Feinheit der Details, del' 
Gleichmassigkeit del' Tinten und der Sauberkeit des BUdes ahhangt. Wenn 
nun abel' das Papier selbsL ein korniges Aussehen hat, von ungleieher Textur 
und unrein ist, so leuchtet es ein, £lass aueh hei del' allergrossten Gesehick
lichkeit des Operateurs kein sehones Negativ erzielt werden kaun. Diese 
kurze Andeutung wird genugen, urn die Wiehtigkeit dieses Punktes hervor
zuheben. 

Es ist ziemlich sehwierig, genaue Angaben ilher die }Iangel und r orziige 
del' Papiere zu geben, weil del' Operatenr selbst mit dem Verfahrcn Yertraut 

sein muss, urn dieselben in den Papieren zu erkennen, die man ihm anbietet. 
Einige A ndeutungen mogen deshalb geniigen. 

Das ~egativpapier soIl wedel' allzu stark, noch allzu diinn sein. 1m 
erstern FaIle dauert das Abziehen del' Positivs iibermassig lange, weB £las 
Papier wenig durchsichtig ist, in dem zweiten FaIle ist es fast immer voIl 
yon einer Unzahl kleiner Locher, welehe in dem Entwickelungsbade ein ge
kurntes Aussehen annehmen. Das Papier solI eine sehr gleichmassige Textur 
zeigen, ahnlich einer rein mattirten Glasplalte, und frei von grauen Flecken 
sein, die auf dem Negativ wieder henortreten. 

Das Wachsen des Papiers. Man versehafft sieh eine Schale aus plat
tirtem Silber, deren Rfmder kaum einen Centimeter Hohe haben. Diese wird 
in eine Zinkschale gestellt, die auf kegelformigen Fussen ruht uud mit kochen
dem Wasser gefiiIlt ist. Das Fussgestell besteht aus einem Metallrahmen, der 

dureh vier Fflsse gestiitzt wird, welche sich durch Schrauben verlangern und 
verkiirzen lassen, wodurch cs moglich wird, der Schale eine ganz horizontale 
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SteHung zu geben. Sobald dies geschehen ist, stellt man eine oder zwei 

Spirituslampen unter die Schale, urn sie warm zu halten. Dann nimmt man 
eine Scheibe weisses Wachs, zerschHigt dieselbe in zwei Stiicke undfiihrt 

dieselben so iiber die inn ere Schale her, dass diese mit einer sehr dunnen 

Schicht geschmolzenen Wachses bedeckt wird. Man breitet dann auf dem 

Wachse ein Blatt Papier aus, welches sofort durch Einsaugen des Wachses 

sehr durchsichtig wird. Wenn man bemerkt, dass eine odeI' zwei SteHen des 
Papiers weiss bleiben, driickt man diese SteBen mil cinem Kartenblatt, damit 

das Papier den Boden der Schale beriihre. Sob aid das Papier "oBstandig 
mit Wachs iiberzogen ist, welches bei einiger Uebung in 15 - 20 Sekunden 

yor sich geht, hebt man dasselbe ab und legt es auf den Tisch. Darauf 

wachst man ein neues Blatt und fflhrt so weiter fort, bis eine geniigende 

Anzahl fertig ist. 

.fig. 175. lJorridJtnng lum WndJf'n bts ~apim. 

Diese Blatter enthalten 

jedoch einen grossen Ceber

schuss von 'Vachs, wovon 
man sie hefreien muss. Man 

verschafIt sich ein gutes Losch

papier, welches sehr dick 

und gleichformig ist und stark 

satinirt wurde. Ferner miis

sen zwei gute Biigeleisen zur 

Hand sein, welche man auf 

eigens dazu bereitetem Feuer 

heiss gemacht. Es ist abel' von der hOchsten Wichtigkeit, dass sie nicht 

aHzu heiss werden. LEGRAY empfiehlt folgende Probe. Man nimmt eins 
von den Eisen, ureht es urn und spuckt" darauf. Del' Speichel muss am 

Eisen haften und sich rasch darauf verfliichtigen. Wenn er darauf umher 

tanzt, ist das Eisen schon zu heiss geworden. 
Sobald das Eisen die richtige Temperatur zeigt, legt man eine Lage 

Loschpapier auf einen glatlen Tisch und ein Blatt desselben Papiers darauf, 

welches man mit einem andern Blatte Wachspapier bedeckt und dann mit einem 

heissen Eisen darauf herllmfahrt. Auf diese Weise wird del' Ueberschuss von 

Wachs absorbirt. Man ersetzt uas Wachspapier durch ein anderes Blatt und 

flihrt so lange damit fort, bis das Loschpapier kei.n Wachs mehr einsaugt. 

Dann wil'd es .eruellert und die Operation so lange fortgesetzt, bis aile Blatter 

yon ilu·em Ueberschusse an Wachs hefreit sind. Natiirlich muss man das 

heisse Eisen nach Bediirfniss wechseln. 
Wenn man beim Betrachten der gewachsten BlattaI' noch helle Flecken 

bemerkl, die yon einem kleinen Ueberschuss an Wachs herruhren, entfernt 
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man dieselben, indem man das Papier zwischen zwei Blatter reinen Losch

papiers bringt und sie abermals der Einwirkung des heissen Eisens aussetzt, wo

bei man von Zeit zu Zeit die Lage des Wachspapiers verandert, urn die letzten 

Spuren diesel' Flecken besser wegzuschaffen. Die hierzu verwendeten Blatter 

Uischpapier konnen spater noch bei der ersten Operation verwendet werden. 

Aber die Praxis wird aIle die klein en Einzelheiten, die wir angedeutet 

haben, genauer kennen lehren; wir begniigen uns deshalb, den Leser noch 

auf zwei wiehtige Punkte aufmerksam zu maehen: erstens dass er mit dem 

Wachspapiere zart umgehe, weil jede FaIte einen Fleeken abgiebt, den nichts 

mehr wegschaffen kann; und zweitens, dass die Eisen so wenig heiss als mog

lich sein miissen, weil durch ein allzu heisses Eisen das Wachs des Papieres 

5ich verfli"tchtigt und das Papier ein gekorntes Aussehen erhiilt. Aueh darf 

man das heisse Eisen beim Wegschaffen des Wachsiiberschusses nicht auf 

einer bestimmten Stelle stehen lassen, weil dadurch das Papier an dieser 

Stelle ungleich gewachst wiirde. 

Darnit man die Wichtigkeit eines sorgfiiltigen Wachsens des Papieres ein

sehe, bemerken wir, dass ein und dasselbe Papier dureh eine versehiedene 

BehanCllung so abweichende Resultate lierert, dass man kaum glauben kann, 

t'S liege dabei ein und dasselbe Verfahren zu Grunde. 

Jodiren des Papiers. Das Waehspapier lasst sieh mehrere Jahre auf

bewahren, weil es durch keinen aussern Einfluss verandert wird. Um ein 

solches Papier photogenisch zu machen, muss man es mit einer alkalischen 

Jodverbindung tranken, wozu sich am besten das Jodkalium eignet. Wir 

tlieHen hier die aIte FormeI von LEGRAY mit geringer Abiinderung mit. 

In 3 Liter filtrirtes Regenwasser, welches sich in einem Porzellangefiisse 

odeI' irdenen Geschirre befindet, schiiUet man 200 Gramm Reis und bringt 

die Flilssigkeit auf einige Minuten ins Koehen. Damit sie nieht teigartig 

wird, darf der Reis kaum aufgeplatzt sein. Die ganze Masse wird zum Fil

triren auf Leinwand gebracht und wah rend sie noch warm ist, setzt man 

auf jedes Liter 45 Gramm fein gepulverten Milchzucker hinZll. Del' ~lilch

zucker ist in kaltem Wasser sehr wenig IOsIieh, aber er lOst 8ich voilkommen 

in warmen Wasser, zumaI wenn er fein gepulvert ist. Die erkaltete Losung 

wird so lange filtrirt, bis sie vollkommen klar geworden ist, dann selzt man 

auf 1 Liter 15 Gramm Jodkalium hinzu. Nun ist sie zum Gebraueh fertig. 

Unsere Formel lautet also; 

Regenwasser 
Reis 

Regenwasser 
Milchzucker . 
Jodkalium 

Monekhoven, Handb. d. Photographi •. 

3 Liter. 
200 Gramm. 

1 Liter. 
45 Gramm. 
15 Gramm. 

20 
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Weil das Wachspapier, seiner fettigen Natur wegen, schwierig unterzu

zutauchen ist, muss das Bad etwas reichlich sein. Es halt sich ubrigens 

Monate hindurch, wenn man da~selbe in vollstandig gefitllten Flaschen mit 

Glasstopseln aufbewahrt. Beim Gebrauch giesst man es in eine Schale aus 

Porzellan oder Weissblech, worin die Fliissigkeit etwa 3-5 Centimetel' Hohe 

erreicht. l\1an bringt mehrere Blatter Wachspapier zugleich in dies Bad, 

wobei man das Entstehen von Blasen sorgfaltig vermeiden muss. Dies 

geschieht am besten, wenn man das Blatt an zwei entgegengesetzten Ecken 

fasst, die Milte mit der Oherflache der Fliissigkeit in Beriihrung bringt 

und nun die Ecken nach und rtach senkt. Dann driickt man das Blatt mit 

Hiilfe besonders gebogener Glasrohl'en (Fig. 176 und 177) nach unten. 

Gewolmlich ist das Papier nach zwei Stunden vollstandig jodirt. Da die. 

Losung mechanisch das Papier durchdringen muss, weil das Wachs ein fetter 

Korper ist, so entsteht dadurch nach dem Trocknen des Blattes ein komiges 

Aussehen, welches indess den Operateur nieht beunruhigen darf, indem das

selbe spater wieder verschwindet. 

5ig. 176. .fig. 177. 

Das obere Blatt wird stets uugleich jodirt, weil es bestiindig aus del' 

Fliissigkeit aufzutauchen sueht. Es darf deshalb, ebensowenig wie das untere, 

Verwendung finden. Nachdem man die Blatter aus dem Bade genommen 

hat, miissen sie mit Vorsicht aufgehangt werden, denn das Wachspapicr 

bricht und zerreisst sehr leicht. 

Einige Operateure bedienen sieh zu diesem Zwecke gekriimmter Nadeln 

in Gestalt eines S (Fig. 178) und hangen das Papier an eiuel' Eeke auf, 

aber dies Papier ist so zerbreehlich, dass die geringste El'schiittcl'tlng des 

Fadens odeI' del' Luft ausl'eicht, dasselbe abzureissen, wodurch es natiirlich 

verdorben wird. Andererseits hiegen sich die Seitenfliichen zusammen und 

haften so fest an einander, dass man sie nicht trennen kann, ohne das 

Papier zu zerreissen, und endlich wird dies Verfahren noch besonders el'

schwert, wenn die Blatter von grossem Umfange sind. Man kann abel' allen 

diesen Unbequemlichkeiten vorbeugen, wenn man sich der kleinen Holzklam
mern bedient, die wir oben heschriehen haben. 

Man bringt dieselben an zwei Ecken an, die auf derselben Seite liegen, 

um so zu verhiiten, dass das Blatt sich aufrolle. Endlich driickt man an 
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den untern Theil des Blattes einen Streifen Loschpapier, welcher das Ah

tropfen hefordert. 

Das Jodiren des Papiers kann im Tageslichte vor sich gehen, well das 
Licht ohne Einfluss auf Jodkalium ist. Die jodirten Papiere llalten sieh aus

gezeichnet gut, wenn man sie in eine wohlverschlossene l\'Iappe legt. Sie 

be.\wmmen zuweilen einen sehr starken violetten Ton, welcher vom 

.TotI herriihrt. Dies ist namlich in den Jodiruugstliissigkeiten hiiufig 

in Ueberfluss vorhanden und bildet dann mit der Starke des Pa
piers eine blaue, unlo~liche Jodverbindung. 

Diese violette Farbung ubt aber durchaus keinen nachtheiIigen 

Eintluss aus, weil das Silher eine grossere Verwandtschart zum Jod 
hat, als die Starke. Daraus folgt, dass das Papier beim Eintauchen fig. 178. 

in das Silberhad diese Farbung sofort verliert, weil die . Jodstiirke sich in 

Jodsilber verwandelt. 

Noch wollen wir die Aufmerksamkeit des Operateurs auf einige Einzel

heiten l'ichten, deren genaue Beobachtung von wesentlicher Bedeutung ist. 

1. So oft man Papiel' in eine Jodirungstliis

sigkeit taucht, muss man sorgfaItig nachsehen, 
ob sich auch unter dem Blatte Blasen gebildet 

habcn, weil dadurch Flecken entstehen, indem 

die Losung auf diese Stell en nicht einwirkt. ~lan 

kann dies zwal', wie oben angegeben, leicht ver

mciden; wenn sic siel] abel' zufallig hilden solI

ten, muss man die Blasen durch Drilcken mit 

einem Glasrohl' zu vel'treiben such en. 

2. Endlich solI man das Papier, auch wenn 

es nicht gewachst ist, stets nul' an den Randern 

anfassen. Wenn das Wachspapier jodirt ist, ge- £Y.u 

dl'e fig. 17Q. i!:totkn,n b,s Wnd)spnpi,rs. 
niigt geringste Bel'ilbl'ung mit den Fingern 

oder einem andern fellchten Korpel', um dasselbe fleckig zu machen. 

Empfindlichmachen des jodirten Papiers. Das jodirte Papier empfind
lich machen heisst: die Jodvel'bindung, welche in der Textur desselbcn enthalten 

ist, in lichtempfindliches JodsiIber umwandeln. Schon hieraus sieht man, 

dass diese Operation im Dunkeln vor sich gehen muss. Wenn wir sagen: 

im Dl1nkeln, so muss man dies nicht buchstablich nehmen. Wir verstehen 

daruntel' nur ein sehr schwaches Licht, welches die empfindliche Jodsilber

schicht nicht verandert, abel' dennoch allsreicht, um aile Gegenstande genau 

unterscheiden ZI1 Mnnen. Wie ein solches Licht herzustellen, haben wi .. 

schon oben 31lsfiihrlich angegeben. 
20* 
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Wir wissen, dass ein Hauptvortheil des Wachspapiers darin besteht, dass 

es mehrere Tage hindurch lichtempfindlich bleibt. Nichtsdestoweniger thut 

man besser, das Papier am Morgen empfindlich zu machen, es dann im 

Laufe des Tages zu verwenden und am Abend zu entwickeln. Auf diese 

Weise kann man sichel' sein, dass Ullter 10 Aufnahmen 9 gelingen, zumal 

wenn man eine gewisse Uebung in del' Ausfiihrung del' verschiedenen Ma~li

pulationen erlangt hat, welche mit dies em 'Verfahren zusammenhangen. Be

sonders im Sommer verliert das Jodsilber leicht seine Empfindlicbkeit, was 

sich durch einen sehr deutlichen Schleier offenbart, welcher das Bild 'vol!

standig verhiillt. 1m Winter kann man das empfindlicbe Papier 3 odeI' 4 

Tage aufbewahren, abel' del' Operateur soUte vollstandig von dem Grund

salze durchdrungen sein, dass die Aufnahme urn so besser gelingt, je weniger 

Zeit zwischen dem Empfindlichmachen und der Entwickelung verstreicht. 

Wenn man das Papier in Kasten mit Chlorcalcium, wie sie oben fiir das 

positive Papier beschrieben wurden, aufbewahrt, bleibt es mehrere Wochen 

empfindlich. 

Urn das Jodkalium, welehessich in der Papiermasse vorfindet, in Jot!· 

silber umzuwandeln, bedient man sich einer Losung von Silbernitrat, welche 

auf folgende Weise bereitet win]. 

und 

Man Hist in einem Liter filtrirten Regenwassers 

60 Gramm krystallisirtes salpetersanres Silberoxyd 
60 Gramm Eisessig. 

Diese Losung wird filtrirt und in einer Flasehe mit Glasstopsel aufbe

wabrt. Wenn man sich ihrer bedienen will, giesst man !So viel davon in 

eine Porzellanscbale, dass die Fliissigkeit ungefahr 3 Centimeter hoch steht, 

denn wir wiederholen es nochmals: aIle Bader fiir Wachspapier mussen reich

licb genommen werden. 

Urn das jodirte Papier empfindlich zu machen, ergreift man es an zwei 

-gegeniiberstehenden Ecken und indem man die Mitte an die Fliissigkeit legt. 

lasst man die Ecken gleichmassig niedersinken und taucht das Blatt endlich 

mit Hiilfe eines Glasstabes vollstandig unter. Wenn das Papier eine violette 

Farbung zeigen sollte, "ird dieselbe nach und nach verschwinden und voll

standig ins Weisse iibergehen. 

Wir lassen gewohnlich das Papier mindestens 5 Minuten in dieser Losung 

untertauchen, und wenn das Blatt an die Oberflaebe kommt, tauchen wir es 

sofort mit einem Glasstabe abermals unter. 

Es ist ziemlich bedenklich, zwei Blatter zu gleicher Zeit in demselben 

Silberbade empfindlicll zu machen, weil das Bild des oberen Papieres sich 

nach der Entwickelung auf dem untern Blatte zeigt. Dies erklart sich 
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dadurch, dass die Beruhrung del' Papiere das Silhernilrat verhinderte, auf 

die ganze OberfUiche gleichmassig einzuwirken. 

Nach dem Herausnehmen aus dem Silberbade und gehOrigen Abtropfen 

'wird das sensihilisirte Blatt in eine grosse Glas - odeI' Porzellanschale gelegt, 
die voU Regenwasser ist. Damit del' Ueberschuss von Silbernitrat vollstandig 

fortgeschafft werde, muss es wenigstens. 10 Minuten darin verweilen. Dieses 
Waschen muss mit Sorgfalt geschehen; ja es ist sogar gut, dasselbe zu wie

derholen. 

Das gewaschene Blatt wird in ein Heft Loschpapier gelegt, urn den Ueber

schuss an Wasser zu entfernen. Man darf sich dahei aher niemals des schon 
gebrauchten Loschpapiers hedienen. Das no c h feu c h t e, abe I' n i chi 

me h I' n ass e Blatt wird nUll auf einen weissen Bristolcarton gelegt. ilIan 

glattet die Randel' und kleht sie mit einer Losung von Gummi arabicum auf 

den Carton. Dadurch wird das Papier beim Trocknen ausgespannt nnd 

bietet eine sehr glatte Flache. Jedes empfindlich gemachte Blatt, welches 

auf diese Weise aufgekleht ist, wird in del' Aufbewahrungsmappe durch ein 

Blatt Loschpapier von dem vorhergehenden geLrennt. 

Was den Carton anhetritft, so hedienen ~ir uns eines Bristolcartons von 

der Dicke eines Millimeters, dessen Umfang der innern Grosse del' Cassette 

gleichkommt. Wenn man in vorgeschriehener Weise arbeitet, kann man sich 

derselben Cassetten bedienen, die beim Collodiumverfahren gebraucht werden, 

wahrend das gewohnliche Verfahren, wohei man das Papier zwischen zwei 

GIasplatten bringt, besondere Cassetten verlangt. Hier mogen noch einige 

Andeutungen iiber das EmpfindIichmachen foIgen, welche unsern Lesern von 

Nutzen sein konnen. 

Das jodirte Papier nimmt hei jedem Eintauchen eine gewisse Silbermenge 

aus dem Bade weg. Urn diese zu ersetzen, bereitet man sich eine konzen

trirte Losung von Silbernitrat (5 Wasser, 1 Silbernitrat), womn man jedes 

Mal, so oft man zwanzig Blatter, von 25 zu 32 Centimetern, sensibilisirt hat, 

20 Kubikcentirneter zurn Silberbade setzt. 

Wenn das Silberbad sieh farbt, kann man naeh LEGRAY 1 PI'OZ, seines Ge

",ichtes von gepulvertem Beinschwarz hinzufiigen, welches aueh ohne N aeh

theil in der Flasche liegen kann, die das Silber bad entMlt. 

Exposition in'der Camera obscura. Wenn man das Papier nach Vor
schrift bereitet hat, bringt man den Carton, auf dem das Blatt ausgespannt 

ist, in die Cassette der Camera. Von diesem Augenblieke an muss man dag 

empfindliche Papier sorgraItig vor Licht schiitzen, sonst ist das Bild un

widerruflich verloren. Man muss so viele Cassetten haben, als man Negative 

aurnehmen will. Es giebt jedoch aucll Apparate "on CLEMENT, LENOIR, 

RELANDIN, MARION u. a" bei denen man nul' eine einzige Cassette gebraucht. 
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Obwol wir keinen von diesen Apparaten genauer bescbreiben. weil sic in 

denlEinzelheiten ihrer Einrichtung sehr von einander abweicben, wollen wir 

doch das Prinzip derselhen mittheilen. In einer gewohnlicben Cassette ist 

vorn eine Glasplatte angebracht und das Thiirchen mit einem zweiten Brctte 

versehen, welches «urch aussen befindliche Schrauben gegen das Glas driickt. 

Der Bristolcarton, auf welchen man das Negativpapier geklebt hat, wird mit 

einer Hiille aus schwarzem Papier umgeben und uuten mit einer Hemmung 

versehen. 

fig. 180. 

Diese Mappe wird in die Cassette gebracht, welche so eingerichtet ist, 

dass man das empfindliche Papier von der Umhiillung befreien und gegen 

die Glasplatte der Cassette driicken Kanno Man brancht also nul' eine einzige 

Cassette und ebenso viele Mappen zur Aufbewahrung der Papiere, als man 

Aufnahmen machen will. 

:;< Zum Wechseln der negativen Wachspapiere ohne derartige Mappen lasst 

sich eine Vorrichtung empfehlen, welche SAMUEL HIGHLlIT im British Jour

nal of Photography (15. Aug. 1861) fitr trockene Platten angiebt. Sie hat 

ausserdem noch den Vortheil, dass man Camera, Cassetten und Plattenkasten 

darin verpacken kann. 

Die Vorrichtung besteht aus einem Kasten von Nussbaumbolz, welcher 

17 Zoll lang, 11 Zoll hoch und 8~ Zoll tief ist und vorn eine niederzulas

seude Thor hat. Darin sind eine Stereoskopcamera, ein Plattenrabmen und 
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zwei Buebsen mit zwei Dutzend praparirten Platten mit Hillfe des Einstell
tuebes wohl verpaekt. Zwei dnreh einen Griff verbundene Bander umgeben 
den Kasten. Ein in schiefer Riebtung mit einem Reif versehener Platten
kasten lasst sieb dureh eine Oeifnung im Paekkasten so sehieben, dass er 
eine geneigte Stellung annimmt (Fig. 2 A). An der Seite befinden sieh zwei 
dureb Bretter \'el'deckbare" Aermel von sehwarzem Tueh mit Sehniiren. Wenn 
man vom gelben Fenster F den Schieber weggezogen, bringt man die Cas
sette B und den Plattenka.sten A in die rechte Lage und vel'schliesst die 
Thiire G, welche unter den Schiebern R Rein grosses gelbes Fenster birgt. 
Sowie man den Exponirrahmen durch die Thiir G hel'ausnimmt, muss na
tiirlich del' Plattenkasten so fort zugemaeht werden. Alles Uebrige, was auf 
Einriehtung und Gebrauch Bezng hat, erklart die beigefiigte Zeichnung zur 
{;eniige. 

Ueber die Expositionsdaner bei Wachspapiel'en lasst sieh kaum etwas Ge
naueres angeben, eine ungefahre Andeutung muss deshalb geniigen. Ein von 
del' Sonne beschienener Gegenstand, der mit einem einfachen Objektiv von 
30 Centimetern Brennweite und einer Blende von einem Centimeter aufge
nommen wird, fordert etwa 5 Minnten. 

Entwickelung des Bildes. Wenn man von landschaftlicben Aufnahmen 
heimkehrt, 'begiebt man sich sofor.t in sein Dunkelzimmer, wo man die 
Cassetten oifnet und die Papierbllitter mit einem Federmesser, welches zwi
schen Papier und Carton eingeschoben wird, von dem Carton loslost. SoU 
das Bild Dieht sofort entwickelt werden, so legt man dasselbe in ein Heft 
Losehpapier, urn es zu gelegener Zeit hervorzurufen. Wir miissen jedoch 
"wiederholt daran erinnern, dass ein BUd urn so viel bessel' hel'austritt, je 
weniger Zeit man z"ischen dem Empfindlichmachen und Hervorrufen vel'
streichen lasst. Zwar ist es uns schon vorgekommen, dass wir noch nach 
Verlauf einer Woche ein schones Bild el'hielten, abel' diesel' Fall steht ver

.einz/llt da. 
Die erste Bedingung fUr eine gute Entwiekelung des Bildes liegt in del' 

richtigen Temperatnr des Arbeitszimmers. Sie muss so gross seill, dass die 
Schalen ziemlicb warm werden und etwa 20 odeI' 30 0 C. haben. 1m Winter 
sollte man also das Dunkelzimmer einige Stunden vorhel' heizen; es vel'steht 
"sich von selbst, dass dies im Sommer iiberfhissig ist. 

Wie bekannt, \\ird das Bild dul'ch Gallussaure hel'vorgerufen. Leider 
baIt sich diese Losung abel' nicht lange. CROOKES suchte diesem Uebelstande 
abzuhelfen. Seine Methode liefert auch sehr gleichmassige Resultate. Urn sie 
auszufiihren, wagt man einerseits genau 200 Gramm Gallussaure ab und misst 
andererseits einen Liter absoluten Alkohol mit einer graduirten Mensur abo 
Del' Alkobol wird in ein verzinntes Kupfergefass oder bessel' in einen 
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GlasbaUon gegm;sen, welcher auf einem Sandbade erwarmt wird. Sobald 
der Alkohol warmist, ohne jedoch zu kochen, wirft man die Gallussaure 
hinein. Dann filtrirt man in eine Flasche, worin sich 10 Gramm Eisessig 
befinden. Sollte sich nieht alle Gallussaure gelost haben, so entbalt sie Ver
unreinigungen. Ais Filtrat erhalt man eine braunliche, aber klare Fliissigkeit, 
welehe aus einer kOllzentrirten Losung von Gallussaure besteht, die sich 
mehrere Monate hindureh aufbewahre~ lasst. 

Um das Bild zu entwiekeln, giesst man in eine grosse Flasche einen Litel· 
gut filtrirtes Regenwasser, 4 Centimeter alkoholisehe Losung von Gallussaure 
und einen Kubikcentimeter der oben beschriebenen Silberlosung. Man schut
telt die Mischung und giesst sie in eine gut gereinigte Porzellanschale. Bei
laufig gesagt, geniigt 1 Liter Losung, urn ein Bild von 25 zu 32 Centimetern 
zu entwiekeln. 

Das eingetauchte Papier wird mit einer Glasrohre (Fig. 176) in der Fliis
sigkeit festgehalten. Nach Verlauf einer balben Stun de ist gewohnlich das 

Bild entwickelt. 
Beim Herausnehmen aus der Camera obscura ist der Himmel auf dem 

Papiere nur leicht angedeutet, sobald dasselbe aber einige Minuten in der 
Gallussaurelosung verweilt hat und bei durchgehendem Lichte be
traehtet wird, sieht man, dass del' Himmel stark hervortritt und die hOchsten 
Lichter des Gegenstandes sich schon zeigen. Wenn man so den Verlauf del' 
Operation verfolgt, kommt ein Augenblick, wo die Lichter wie die !;chatten 
vollstandig heraus sind. Dann muss man das Papier sofort in Wasser tauchen, 
um die weitere Einwirkung der GaHussaure zu hemmen. 

Wir wiederholen nochmals, dass die Schale mit Gallussaure eine Tempe

ratur von 20 - 30 0 C. haben muss und das;; die Gallussaure niemals zum 
zweiten Male Verwendung finden darf. Die gebrauchten Losungen werden 
in einem grossen Becherglase aufbewahrt, in welches manauch den schwarzen 
Bodensatz wirft, welcher die Schale iiberzieht. Spater wird das metallische 
Silber, nach den oben mitgetheilten Methoden, daraus wiedergewonnen. 

Wiihrend das Bild noch in der Gallussaureliisung liegt, sieht man das

selbe sich mit einem schmutzigen Niederschlag liberziehen und endlich ganz 
schmutzig werden. Da diesel' Fehler nur scbeinbar ist, hat man keine weitere 
Riieksicht darauf zu nehmen. 

Woran erkennt man, ob man zu lange oder zu kurz exponirt hat? 

Wenn die Exposition zu kurz war, enlwickelt sich das Bild in dem Bade 
von Gallussaure nur dann, wenn man eine starke Dosis essigsallres Silber
nitrat hinzufiigt. Doch bleiben die Schatten obne Kraft und das Negativ ist 
hart, d. b. das Posiliv einer solchen Aufnahme zeigt allzu starke Kontraste 

von Licht und Schatten. Wenn die Exposition viel zu kurz war, erscheint 
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bIos ein matter Himmel, und der Zusatz von Silberlosung versUirkt kaum 
die stark beleuchteten Theile del' Aufnahme. 

Wenn die Exposition zu lang war, bleibt der Himmel durchsichtig und 
dem gallzcn Negativ, welches emen rothen Ton zeigt, fehlt es an Kraft. An
dererseits wird es durch Zusatz von essigsaurem Silbernitrat kaum verstarkt. 
Auf aIle Falle ist es also besser, zu kurz zu exponiren, als allzu lange. 

Wenn abel' die Exposition in der Camera obscura genugend war, ohne 
zu lang zu sein, entwickelt sich das Bild in weniger als einer Viertelstunde 
und erhalt durch einen geringen Zusatz von Silbernitrat zur Gallussaurelosung 
eine ausserordentliche Kraft. Der Himmel und die stark beleuchteten Theile 
des Gegenstandes erscheinen dann in einem so dunkeln Schwarz, dass die 
Sonnenstrahlen diese Theile des Bildes nicht zu durchdringen vermogen. 
Auch die Details der Schattenpal'tien sind vollstandig erschienen. 

Dennoch thut es in einigen Fallen Noth, dass man zu lange exponirt. 
Xehmen wir z. B. an, dass man eine von del' Sonne beleuchtete Aufnahme 
machen muss, in' welcher weisse Hauser vorkommen, die gegen einen blauen 
Himmel abstechen, so werden die Details in den Schattenpartien noch lange 
nicht heraus sein, wenn die tiefen Schatten schon genugend exponirt sind. 
Aber wenn man die gewohnliche Dauer del' Exposition ubersteigt, werden 
die starken Schatten allmalig schwacher und schliesslich weniger mit den 
Lichtern kontrastiren, das BUd also eine vollkommene Harmonie zeigen. 

Diese Fane bieten sich sehr haufig. Eine zu lange Exposition ist also 
iiberall da nothwendig, wo man eine Aufnahme zu mach en hat, deren Objekte 
im yoUen Sonnenscheine liegen. Wenn man das Negativ aus dem Hervorrufungs
bade nimmt, darf man sich nicht uber das gekornte Aussehen wundern, weil dies 
bei der letzten Operation grosstentheils wieder verschwindet. 

Fixiren des Bildes. Nachdem man das hervorgerufene Bild gewaschen 
hat, lasst man dasselbe eine halbe Stunde in einer Losung von unterschwef
ligsaurem Natron liegen und wascht es nach dem Herausnehmen, indem man 
dasselbe zwei bis drei Stunden in einem Zuber volI Wasser schwimmen lasst. 
Endlich wird das Bild in einem Heft Loschpapier getrocknet. 

Das trockne Negativ hat ein ganz punktirtes Aussehen, welches uoch viel 
starker ist als dasjenige, welches sich bei dem Herausnehmen aus dem Jodi
rungsbade zeigte. Zur WegschatTung desselben legt man das Papier zwischen 
zwei Blatter Loschpapier und fiihrt mit einem heissen Bugeleisen daruber 
her. Je weniger heiss. dies Eisen ist, desto besser wird das Bild. Man 
kann das Eisen am besten erwarmen, indem man es auf eine odeI' zwei 
Minuten in kocheIides Wasser taucht. wieder abwischt und dann auf das 
Negativ hringt, welches mit einem sehr dunnen Blatte Papier bedeckt ist. 
Das punktirte' Aussehen, welches ,'on dem mechanischen Durchdring~n des 

Monckhoven, Handb. d. Photographie. 21 
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Papiers vom Jodirungsbade herriihrt, verschwindet dann, weil das gescbmol

zene Wachs sich gleichmassig in del' Textur des Papieres verbreitet. 

Es ereignet sich haufig, dass auf dem fertigen Bilde del' Himmel allzu 

schwach hervortl'itt. Man kann dann mit etwas Tusche nachhelfcu; sobald 

man aber mit dem Papierverfahren ein wenig vertraut geworden isL wird 

man solcher Auskunftsmittel nicht mehr bedurfen. 

:;: Ais eben die deutsche Bearbeitung des vorIiegenden Artikels beendel 

war (Jul1i 1863), lief die Trauerl1achricht ein, dass LEGRAY, del' hochver

diente Begrlinder des Wachspapierverfahrens, in Paris verstorben sei. 

Rasches Verfahren. 

Das Verfahren von HUMBERT DE .MOLARD ist viel einfachel', als LEGRAY',.. 

Verfahren, mit welchem es jedoch viele Punkte gemein hat. 

Wenn das Papier ausgewahIt ist, bezeichnet man die Riickseite mit Blei

stift, die andere Seite wird mit den Losungen in Beriihrung gebracht. 

Zuerst bringt man das Papier 5 :Minuten auf eine Losung von 

Wasser 
Jodammonium. . . 

. 100 Gramm, 
4 Gramm. 

)Ian trocknet durch Aufbangen. Weil das mit Jodammonium jodirtl> 

Papier sich nicht lange halt, darf man das Jodiren nicht im Voraus vor

nehmen. Auf die violette Fiirbung, welche das Papier in diesem Bade e\'
halt, b\'aucht man keine Riickgicht zu nehmen, well das vorbandene freic

Jod mit de\' Starke des Papie\'s eine blaue Verbindung bildet. Wenn man 

das jodirte Papier ve\'wenden will. wird es empfindlich gemacht auf einem 

Bade von 
Wasser. . . 
essigsaurem Silberoxyd 
essigsaurem Zinkoxyd 
Essigsaure 

1000 Gramm, 
75 Gramm, 
30 Gramm, 
30 Gramm. 

Uann winl es noch ganz feucht exponirt, indem man es mit del' feuchten 

Seite auf eine sorgfflltig gereinigte Spiegelglasplatte legt, woran es leicht 

haften bleibt. Beim Einstellen muss man natfirlich die Dicke diesel' Glas
platte bcriicksichtigen. 

Da die Expositionszeit nul' von 3-30 Sekunden dauert, ist dies Ver

fallren als ein ausserordentlich rasches anzusehen. Man entwickelt das Bild. 

indem man das Papier auf folgender Losung schwimmen lass!: 

Gesattigte wasserige Liisnng von Gallussaure .... 200 Kubikc. t 

gesattigto wasserige Losnng von ellSigsaurem Ammoniak . . . 48-60 Tropfen .. 
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Das BUd entwickelt sich augenblicklich, deshalb muss man das Hervor

rufen mit del' grossten Sorgfalt uberwachen. Die iibrigen Operation en sind 

tlieselben wie bei den andern Verfahren. 

Das trockene Negativ wird gewachst, damit es fUr den Abzug von Papier

positivs geniigende Durchsichtigkeit erhalte. 

Die Photographie auf Collodium . 

.., Die Entdeckung del' eigenthiimlichen Wirkung, welche Chlor und Sal

petersaure auf organische Verbindungen ausiiben, 109 eine andere Entdeckung 

lIach sich: die Entdeckung del' Veriinderungen, welche die Cellulose beim 

Behandeln mit Salpetersaure erleidet. lUan wusste schon lange, dass del' 

Wasserstoff organischer Verbindungen sich durch gleiche Atome Chlor odeI' 

Salpetersaure ersetzen lasse, und bei del' Verfolgung diesel' wissenschaftlichen 

Thatsache wurden bald an diesem, bald an jenem Stoffe Versuche angestellt. 

So entdeckte del'. franzosische Chemiker BRACONNOT schon im Jahre 1832, 
.Iass Lignose und Cellulose in Form von Siigespanen, Leinwand, Baumwolle 

u. s. w. durch starke Salpetersaure sich in eine schleimige Masse verwandelten, 

"oraus sich beim Zllsatz von Wasser ein weisser Niederschlag bilde, del' 
nach dem Trocknen leicht entziindlich sei und rasch verbrenne. PELOUZE 

setzte 1838 diese Untersuchungen fort und empfahl den neuen Stoff, den er 

<lUS Baumwolle und Papier darsteIlte, zur Verwendung in del' Feuerwerkerei. 

lIoch witrdc das neue Produkt wol noch lange unbeachtet geblieben sein, 

",enn es nieht Professor SCHONBEIN gelungen ware, durch ein besseres Yer

fahren die Auflosung del' Baumwollc in del' Same zu verhindern und ihre 

explodirenden Eigenschaften so zu erhtihen, dass er sie mit Recht als "Schiess

baumwolle" bezeichnen konnte. SCHONBEIN machte diese Entdeckung im 

Beginn des Jahres 1846, und schon im Augnst desselben Jahres hatte Prof. 
BOTTGER in Frankfurt am Main dasselbe Verfahren gefunden. Beide yer

einigten sich, um gemeinschaftlich ihr Geheimniss auszubeuten. Da trat 

plOtzlich, am 5. Oktober 1846, del' Professor OTTO in Braunschweig mit 

einer genauen Anweisung zur Darstellung der Schiessbaumwolle henor. AIle 

Welt staunte, und doch lag die Sache so nahe. Die neue Thatsache war 

~ben nul' das nothwendige Ergebniss der voraufgehenden Forschungen in der 

organischen Chemie. 
* Freilich haben sich die hochgespannten Erwartungen. welche sich an

fangs in Bezug auf das Kriegswesen an den neuen Stoff kniipften, nicht er

flIIlt, dafin' hat derselbe abel' in anderer Weise Bedeutung gewonnen, eine 

friedliche, harmlose, weitgreirende, segensreiche Bedeutung - durch seine 

rerwendung in del' Photographie. GUSTA\l LEGRAY, dessen Heimgang wlr 
21* 
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eben betrauerten, verkiindete schon im Juni 1850 in seinem "Traite pra

tique de photographie ", dass er Versuche mit Collodium angestellt habe, aber 

diesen Stoff eben nicht empfehlen konne. Gliicklicher waren SCOTT ARCHER 

und FRY. Ersterer vertiffentlichte im Herbst 1851 ein vollstandiges Collodium

verfahren, welches der Ausgangspunkt aller weiteren Fortschritte wurde und 

die Andeutungen LEGRAY'S vollstandig in den Schatten stellte. Als LEGRAY 

im folgenden Jahre eine neue Ausgabe seines obenerwahnten Buches besorgte, 

suchte er zwar sein Prioritatsrecht durch den Nachweis zu wahren, dass er 

schon vor Herrn ARCHER (avant M. ARCHER) das Collodium verwendet 

habe, aber der Zufall spielte ihm einen neckischen Streich. Statt "avant 

M. ARCHER" las der Setzer: "avant de marcher ", und so erfuhr die \Velt 

mit Staunen, dass LEGRAY schon "vor dem Gehen" sich des Collodiums be

dient habe. Erst 1854 konnte LEGRAY diesen Druckfehler berichtigen. 

* Unterdessen hatte das Collodiumverfahren seinen still en Siegeszug bp.

gonnen. Als im Mai 1851 das erste Collodiumbild in die Londoner Welt

ausstellung gelangte, fand es wedel' Beachtung noeh Anerkennung. Niemand 

dachte daran, dass dies einsame, verlassene Bild der Vorlaufer einer neuen 

photographisehen Aera sei. Jetzt hat das Collodiumverfahren fast alle andern 

verdrangt, und die photographischen Bilder der Industrieausstellung von 1862 

waren beinahe sammtlieh Resultate dieses interessanten Verfahrens. 

Diese grossen El'folge verdankt das Collodium sowol seiner Rasehheit, 

als auch der Feinheit seiner BHder. 

Noch immel' streitet man dariibel', woher die Rasehheit des Collodium

verfahrens ruhren mtige. Gewtihnlich wird dieselbe del' Porositat und leichten 

DurciIdringlichkeit der Pyroxylinschicht zugeschrieben. Wir glauben mit Un

reeht. Denn die andern Verfahren wiirden eben so rasch sein, wenn die 

StoiIe, welehe ihnen zu Grunde liegen, weder einen EinflQ.ss auf Jodsilber 

noch auf Silbernitrat ausiibten. 

Eigentlich l'asch sind namlich nur folgende Verfahren: 

1. das auf Collodium, dessen Grundlage Schiessbaumwolle; 

2. das auf Cellulose, dessen Grundlage gewohnliche Baumwolle; 

3. das auf ungeleimtem Papiel'e, dessen Grundlage Cellulose ist. 

Das Pyroxylin, die Cellulose und das ungeleimte Papier halten, wenn man 

sie nach dem Eintauchen in eine Silbernitratltisung auswascht, htichstens 

Spuren von Silbernitl'at zuruck. 

Eigentlich langsame Verfahren sind dagegen: 

1. das auf englischem Papiel' mit Gelatineleimung; 

2. das auf Gelatine; 

3. das auf Albumin; 

4. das auf Wachspapier. 
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ABe diese Substanzen halten aber, wenn sie in eine Losung von salpeter
saurem Silberoxyd getaucht und dann abgewaschen werden, einen Theil 
dayon als Verbindung zuruck. Sie wirken also unabhangig von dem Jod
silber und liefern nieht, \Vie man gewohnIlch meint, Bilder, die aus 
reine m Silb er be s teh en. 

Bei diesen Verfahren ist schon beim Herausnehmen aus del' Dunkelkam
mer ein Bild sichtbar, welches nicht von dem Jodsilber, sondeI'll von einer 
organischen Silberverbindung herruhrt. 

Bei der Daguerreotypie auf Silberplatten liegt wegen del' Entwickelung 
mit Queeksilher ein so vollstandig abweichendes Verfahren vor, dass wir die 
Raschheit desselben nieht zu Gunsten unserer Hypothese anfiihren dilrfen. 

Weil das Kapitel uber das Collodiumverfahren das wichtigste in unserm 
Buche ist, wollen wir die Gesammtheit der Manipulationen dieses Verfahrens 
und den Gang, welch en wir befolgen, vorher angeben. 

Wir wissen schon. dass Collodium eine Auflosung von Schiessbaumwolle 
in Aether -Alkohol ist. In del' Photographie bezeiehnet man diese Losung 
gewohnlich als einfaehes Collodium, im Gegensatz zum jodirten Col
lodium odeI' Collodium, welche Ausdrucke den Zusatz einer Jodverbindung 
anzeigen. 

Das ColI 0 diu m verbreitet sich leicht uber eine vollkommen reine Glas
platte, weil der Aether und Alkohol grosse an feu e h ten de Wirkung haben. 

~ach vollstiindigem Troeknen wird die Schicht milchweiss und schliesst in 
ihre Poren die Jodverbindung ein, wodurch sie lichtempfindlich werden solI. 
Diese Sehicht muss eine grosse Festigkeit und eine gewisse Harte besitzen, 

Eigenschaften. die hauptsaehlieh von del' Natur des Pyroxylins herriihren. 
Wenn wir eine Glasplatte mit Collodium uberzogen haben und del' Ueber

schuss abgelaufen ist, warten wir noch einige Augenblicke, damit del' Aether 
und Alkohol sieh grosstentheils, aber nicht ganz verfllichtigen. Denn wenn 

die Collodiumschicht vollkommen trocken ware, wurde sie dureh das Ein
tauehen ins Silberbad zwar weiss werden, aber nieht am Glase haften. Wenn 
man sie abel' im Dunkelzimmer rechtzeitig in eine wasserige Losung von 
salpetersaurem Silberoxyd bringt, wird sie I a n gsa m wei s s, indem die im 
Collodium aufgeloste Jodverbindung sich in weisses JodsHber verwandelt, 
welches ausserordentlieh liehtempfindlieh ist. Das Aussehen del' Jodsilber

schicht verandert sich natiirlieh nach der Fliissigkeit und dem Jodirungsver
hiiltnisse des Collodiums, sodass ein sehr fliissiges, abel' stark jodirtes Col
lodium eine ebenso kraftige Jodsilberschicht giebt, als ein dickes, aber schwaeh 
jodirtes Collodium. . Die Praxis hat genau die l\Iengenverhiiltnisse der Sub
stanzen festgesteUt, welche zu einem guten photographischen Collodium ge

hOren. 
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Wenn wir die lichtempfindliche Jodsilberscbicbt sebr kurze Zeit in del' 

Camera obscura exponiren und sie dann wieder in das Dunkelzimmer bringen, 

ist durcbaus kein Bild sichtbar, und dem Anscheine nach hat gar keine 

Lichtwirkung stattgefunden. Sowie wir die Platte aber in eine Losung von 

schwefelsaurem Eisenoxydul tauchen, erscheint plotzlich auf ihrer ObertHicbe 
eill H m g eke h r t e s Bild des Gegenstandes. 

fig. 131. .fig. 182. 

Das Licht hat also eingewirkt, abe r d a s 

B il d war I ate n t. Die Art del' Einwirkung 

des Lichtes ist nocb keineswegs geniigend er

kHirt, es reicht abel' aus, bier die Thatsache 
Zllkonstatiren. 

Durch die Einwirkung des schwefelsauren 

Eisenoxyduls erscheinen die Lichter del' Auf-

nahme schwarz nnd die Scbatten weiss. Fig. 181 und 182 zeigen uns im 
crsten Bilde einen beliebigen Gegenstand, im zweiten das entsprechendc 

NegatiY. 

Die chemische Untersuchung hat nachgewieseu, dass das schwefelsaure 

Eisenoxydul uicht das Jodsilber, sondern das freie Silbernitrat zersetzt, wel

ches auf del' Platte vorhanden ist. Das ganze BUd besteht also aus metal

lischem Silber, welches in den Poren del' Schiessbaumwolle vertheilt ist. 

.\ 

Um das BUd zu fixiren, d. h. um 

- - D zu verhindern, dass es nachher vom 

Lichte verandert werde, muss das Jod

silber weggeschafft werden. Dies ge
- - E 

schieht, wenn man die Glasplatte so 

lange in eine Losung von unterschweflig
- - l~ saurem Natron taucht, bis die Schicht 

ihre milchweisse Farbe verloren hat. 
fig. 183. Sobald .nun das unterschwefligsaure ~a

tron durch Waschen mit Wasser entrernt worden ist, ist das Bild gallZ 

,"oUende!. 

Bekanntlich kann ein Negativ eine Reihe neuer Bilder geben, sci es auf 

Glas, sci cs auf Papier. Wenn abel' die Schattirung dieses Negativs nicht 

illl Einklang mit dem Gegenstande steht, wenn sie z. B. zu schwach ist. so 

muss natiirlich der Abdruck zu schwarz werden, und umgekehrt. Wenn 

das Negati\' dagcgen zu kraftig ist, wird der Abdruck zu schwach sein. 

Um dies richtig zu verstehen, muss man festhalten, dass trotz del' 

Ulllkehrung del' Tone im Negativ iiberall dieselbe Skala unter den Tonen 

vorhanden sein muss. 
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Sind z. B. eine Reihe von Quadraten aus Papier C B Au. s. w. (Fig. 183) 
gegeben. die sich yon Schwarz zu Weiss abstufen, so muss das umgekehrte 
Bild FE]) derartig sein, dass es seinerseits beim Kopiren die Ul'spriingliehen 
BUder wiedergieht, denn wie wir schon wissen, besitzt das Jodsilber die 
seltsame Eigensehaft, ein Maximum del' In tensWit in einer ge
g' c ben c n Z e i t z u e rI' e i c hen. Wenn aber diese Expositionszeit iiber
trieben wird, odeI' ungeniigend ist, Cl'seheint ein Negativ. des~f'n Tone nieht 
mehr mit dem Gegenstande iibereinstimmen. 

So giebt das Quadrat B, welches einen mittleren' Ton hat, dureh cine zu 
kurze Exposition den Abdruck ]), und dureh eine ZII lange den .Hdruek F, 

welche aIle beide nicht zutreffend sind. 
Dieser Punkt ist fUr den Photographen von aUSSel'ster Wiebtigkeit, indem 

er eine del' grossten Schwierigkeiten des praktisehen Verfahrens bildet. Dies 
yeranlasst uns, schon hier die Aufmerksamkeit darauf hinzulenken. 

Wir haben oben in KlIrze den allgemeinen Gang beim negatiYell Col
lodiumverfahren besehl'iehen. Die positiven Bilder auf Collodium 
werden dureh ein eigenes Verfahren erzielt, welehem wir ein besonderes 
Kapitel ",idmen wollen. 

Die beim negativen Verfahren besehriebenen Operationen folgen auf ein
ander. Man kann sie abel' aueh naeh dem Empfindliehmaehen nnterbrechen, 
indem man das Negativ entweder mit einer Glyeerinschieht, odeI' mit ge
wissen andem Stoffen iiberzieht, die wir spateI' besprechen werden. Dadureh 
wirel es moglich, zwischen dem Sensibilisiren und del' Entwiekelung eine ge

wisse Zeit verstreichen zu lassen, sodass man also nieht geniithigt ist, nac" 
den Orten, wo man operiren "ill, sein ganzes Material mitzunehmen. Dies 

Verfahren ist unter dem Namen trocknes CoIIodiumverfahren bekannt. 
Wir haben also 1. das Negativverfahren; 2. das PositivYerfahl'en; 3. das 

trockne Verfahren. 
Diese Verfahren sollten, streng genommen, die Reihenfolge del' Besehrei

bung beslimmen, abel' die iibermassige Lange dieses Kapitels nothigt nns, 
die Manipulationen und die Bereitung del' Praparate von del' Angabe der Fehler, 
welehe bei jedem Verfahren vorkommen, zu trennen. Das Trockeneollodium 
werden wir zuIetzl heschreiben. Wir befolgen also naehstehende Ordnung: 

I. Das Negativeollodium. 
II. Das Positivcollodium. 

III. Manipulationen. 
IV. Fehler und Schwierigkeiten. 
V. Trockencollodium. 

Jeder einzelne von diesen Paragraphen wil'd seinerseits nach del' Wich

tigkeil seines Inhaltes in UnterabtheiIungen zerfallen. 
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1. Das N egativcollodium. 

Wir haben Seite 52 gesehen, dass es zwei Arten von Collodiumwolle 

giebt, die wir als Collodiumwolle fur Alkoholcollodium und fiir 

A e the r coIl 0 diu m bezeichnet haben, je nacbdem sie zur Auflosung einen 

Ueberschuss von Alkohol oder von Aether erfordern. 
Natiirlich besitzen diese Collodiums, weil sie aus verscbiedener Collodium

wolle bereitet sind, verschiedene Eigenschaften. Wir unterscheiden also: 

1. Aethercollodium. 

2. Alkoholcollodium und Alkolen. 
Weil das Aethercollodium in unserm Klima gewohnlich verwendet wird, 

wollen wir dasselbe einfach als ColI 0 diu m bezeichnen, wahrend ",ir das 

Alkoholcollodium mit vollem Namen nennen. 

D as Collodium. 

Das Collodium wird, wie wir schon angegeben haben, aus Collodiumwolle, 

Alkohol, Aether und einer metallischen Jodverhindung bereitet. Diese Fliis

sigkeit kann durch eine einzige Operation hergestellt werden, doch thut man 

in einem grossen Atelier besser, das einfache Collodium fiir sich darzustellen. 

Denn wie vollkommen auch die Collodiumwolle sein mag, Etwas bleibt stet; 

ungelost, und mechanische Verunreinigungen find en sich fast immer darin 

VOl'. Urn sofort eine klare Losung zu erhalten, bereitet man deshalb zuerst 
ein dickes Collodium, welches man, nachdem die mechanischen Verunrei

nigungen sich abgesetzt baben, durch Zusatz von Aetheralkohol entsprechend 

verdiinnt. 

Rier folgt die Formel fUr das einfache dicke Collodium, auch Normal

collodium genannt: 

Collodiumwolle 
Alkohol von 95 0 • 

Aether von 58 0 • 

21) Gramm, 
500 Kubikc., 
500 Kubikc. 

Es kommt also 1 Gramm Collodiumwolle auf 40 Kubikc. dickes Collodium. 

Die Collodiumwolle wird zuerst in die Flascbe gethan, dann der Alkohol. 

Die Flasche wird Iebhaft geschiittelt, damit die Fasern del' Collodiumwolle 

so viel als moglich zertheilt werden. Del' Aether wird nach und nach zuge

setzt, indem man bei jedem Zusatze stark schUttelt. 

Auf tHese Weise geht die Liisung leicht vor sich. Wenn man aber die 

beiden .Fliissigkeiten auf einmal mischt, wird die Collodiumwolle schleimartig 
und lOst sich weniger leicht. 
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Das Collodium wird an einem kiihlen Orte, VOl' Licht geschiitzt, sich selbst 
iiberlassen, damit die ungelosten Fasern und die Staubtheile sich vollkommen 
absetzen Mnnen. Die Fliissigkeit wird dann mit Hulfe des Fig. 184 darge
steHten Apparates dekantirt, wodurch sie vollkommen klar "ird. Wie man 
aus unserer Formel sieht, ist dies Collodium sehr dick, doch hiingt seine 
Flussigkeit von der Natur del' verwendeten Collodiumwolle abo Wenn das 
Collodium mit Sauren von hoher Temperatur hereitet wird, "ie "ir ohen, 
Seite 53, angegehen haben, wird es viel flussiger sein, als die auf gewobn
liche Weise hereitete. Collodiumwolle es macht. Wir halten die Collodium
wolle fUr den wesimtliehsten Bestandtbeil des Collodiums, von deren Be
sc1Jaffenheit nieht hlos die Festigkeit und das Anhaften derSchiebt, sondern 
auch, innerhalb gewisser Grenzen, die Rasehheit und Unveranderlichkeit des 
Collodiums abhiingt., 

Urn die Besehaffenheit eines dieken Collodiums zu erkennen, verdiinnt 
man es zuerst mit entspreehenden Mengen von Aether und Alkohol und giesst 
es dann auf eine Glasplatte. Das trockene Hautchen muss nachfolgende Eigen
schaften zeigen: 

1. Eine vollkommene Durehsichtigkeit. Wenn es milchweiss aussieht, 
war die Collodiumwolle mangelhaft. 

2. Ein ebenso glanzendes Aussehen, wie die Glasplatte selbst, ohne irgend 
welehe Streifen. Die entgegengesetzte Erscheinung ruhrt von zu dickem odeI' 

zu altem Collodium her. 

3. Die Sehieht darf nieht ahschuppen, wenn man sie abzulosen sueht; 
denn dies wiirde eine siehere Andeutung sein, £lass bei raschem Temperatur
wechsel die ganze Sehicht Risse bekiime. Diesel' Fehler rflhrt von der CoI
lodiumwolle odeI' von einem Ueberschuss an Aether her. Das Normalcollodium 
darf das blaue Laekmuspapier Dieht rothen. 

Die folgende Bromjodlosung dient zum Jodiren des Collodiums: 

Alkohol von 90 0 100 Kubikc. 
JodcadJDium 
Jodammonium. . 
Bromammonium . 

5 Gramm. 
5 Gramm. 

2,5 Gramm. 

Diese Losung muss fIltrirt und in einer Flasche mit eingeschlifIenem 

Stopsel aufbewahrt werden. 

Die Formel des Jodcollodiums lautet also: 

Einfach8s dickes Collodium 
Bromjodlosung . 
Alkohol von 940 . • . 

Aether 
Monckhoven, Handb. d. Photo"raphie. 

40 Kubikc. 
10 Kubikc. 
10 Kuhikc. 
40 Kubikc. 

22 
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Wenn man vorzieht, das Jodeollodium auf einmal zu hereiten, hedient 
man sieh der naehstehenden Formel, welehe genau der vorhergehenden 

entsprieht: 
Aether 
Alkohol 
Collodiumwolle 
J odcadmium. . 
Jodammonium . 
Bromammonium 

60 Kubik 
40 Kubikc. 
1 Gramm. 

0,5 Gramm. 
0,5 Gramm. 

. 0,25 Gramm. 

Dies Collodium enth1ilt 1 Gramm Collodiumwolle auf 100 Kuhikeentimeter 
Losung und ausserdem dieselbe Menge Jodirung, "ie das fruher angegebene. 

Wir haben das Verh1iltniss von 3 Theilen Aether auf 2 Theile Alkohol 
in unserer Formel angewendet, aber im Sommer hei grosser Hitze muss man 
etwas mehr Alkohol nehmen, und im Winter hei grosser Kalte etwas mehr 

Aether. 

In Deutschland pOegt man gewohnlieh gleiehe Theile Aether und Alkohol 
zu nehmen, aber nil' die CoHodiumwolle franzosiseher Fabriken passen diese 

Verh1iltnisse nicht. 

* HARDWICH, der in England als Autorit1it in Bezug auf die Bereitung 
des Collodiums gilt, stellt sein einfaehes Collodium dar, indem er eine halhe 

Gallone Alkohol (= 5 Pfd.), von 0,805 sp. G., zu 1900 Gran CollodiumwoHe 
rugt, dann eine halhe GaHone Aether von 0,725 sp. G. hinzusetzt und 2 oder 
3 Minuten schutteIt, worauf noeh eine halhe Gallone Aether hinzukommt 
und abermals einige Minuten geschiitteIt wird. DR. J. SCHNAUSS giebt fol
gende Verhaltnisse an (siehe: "Das einfachste und sicherste Troekenverfahren 
der Gegenwart. Mitgetheilt von DR. J. SCHNAUSS. Leipzig. 1863.") 

2 Gramm Pyroxylin, befeuchtet mit 
10 Kubikcentimeter Alkohol von 0,835 spez. Gewicht, 

dann binzl1: 67 Knbikcentimeter Aether, absolut, 
und 30 Knbikcentimeter Alkohol, absolut. 

Wir verwenden zwei Jodverhindungen statt einer emzlgen, weil £las 

Jodeadmium, welches wir his jetzt immer allejn verwendet haben, mehrere 

W oehen braucht, urn seine volle Empfindlichkeit zu hekommen, und ausser

dem das Collodium stets mehr oder weniger klebrig macht. Jodammonium 
allein giebt ein sehr unbest1indiges Collodium, deshalb haben wir dasselhe 
mit dem Jodeadmium vereinigt. Was die Verwendung von Bromverbindungen 
anbetrilft, so steht fest, dass, wenn dadurch aueh die Empfindliehkeitnicht 
zunimmt, dennoch die Lichtwirkung nieht verlangsamt wird. Wir rathen bIos 
deshalb zur Verwendung derselben, weil dadurch die griinen Farhen wieder

gegeben werden und sich deshalb die Empfindlichkeitsschale vie! weiter er-
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streckt. als bei den Jodverhindungen (sielle Seite 20). Dies ist besonders 
werthvoU, wenn im Glashause griinliche Glasscheihen sind (siehe oben). 

Das Bromsilher allein ist langsamer als das Jodsilher; zusammen scheinen 
sie sich abel' anders zu verhalten als einzeln. Die Physik kennt analoge 
Thatsachen. So weiss man z. B., dass es Legirungen giebt, welche viel 
schwerer sind als das Durchschnittsgewicht der einzelnen Metalle, woraus 
sie bestehen. 

Vielleicht hildet sich ein Doppelsalz von Jod - und Bromsilbel', wie e& 
eine Verbindung von Brom und Jod gieht, und dies Doppelsalz ist empfind
licher, als die Jod- und Bromsalze fUr sich. 

Das Normalcollodiurn lasst sich zwal' nieht beliehig lange aufbewahren. 
wenn man es aber an einem kiihlen Ol'te in ganz vollen Flasehen und vor 
Licht geschotzt verwahrt, kann man es ohne Besol'gniss auf 3 Monale im 
V oraus hel'eiteD. 

Dies gilt indessen Dicht vom Jodcollodium, welches sich nach Verlauf von 
einigen Tagen rothet. Die Bedingungen, unter welch en dies vor sich geM, 
sind noch in Dunkel gehiillt, und so viele Hypothesen man auch aufgestellt 
hat, ist dennoch nichts Halthares vol'gehl'acht worden. Nur so viel Hisst sich 
angeben, dass wenn man sich vollkommen neutraler Praparate bedient, man 
del' Zersetzung mehr oder weniger vorheugen kann. 

Die Collodiumwolle scheint eine Hauptursache del' langsamen Zersetzung 
des Coflodiums zu sein, nicht weil sie urspriinglich sauer war odeI' schwe
felsaures Kali enthalt, denn dann ware sie schlecht bereitet, sondern weil 
sie sich in Gegenwart von freiem Jod von selbst zu zersetzen scheint. 

Die Collodiumwolle .zersetzt sich iibrigens ebenso gut, wenn sie aufgelost 
ist, als wenn sie in verstOpselten Flaschen anfbewahrt wird. Sie flingt damit 
an, das Lackmuspapier zu roth en , und entwickelt spateI' riithliche Dampfe. 

Die Ursache dieser Iangsamen Zersetzung ist noch unbekannt. Nach 
HOFFMANN verwandelt sich das Pyroxylin in del' Sonne in Oxalsaure und eine 
gummiartige Masse, deren Natur noch unbekannt ist. 

Das freie Jod hewirkt im Jodcollodium schon nach wenigen Woehen eine 
veranderte Farhung. Es rothet sich, wird aber zugleich aueh fliissiger und 
giebt eine Schicht. welche chemischen Einfliissen zuganglicher ist. 

Indem wir diejenigen unserer Leser, welche genauere Belehrung ober 
die gegenseitige Einwirkung der Substanzen im Collodium wiinschen, auf die als 
"Anhang" beigefiigte Abhandlung verweisen, wollen \\ir dies Kapitel mit einigen 
praktischen ADdeutungen beschIiessen, welche die grosste Beaehtung vel'dienen. 

1. Man muss sich nur eines' vollstandig reinen, gut abgekliirten Collo
lliums bedienen. Zurn Dekantiren und Klaren des Coli odiums ist der in 
Fig. 184 dargestellte Apparat zu empfehlen. 

22* 
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E1' besteht aus einer sehr hoheo Flasche von geringer Weite, deren 

Kork a, vermittelst der in Fig. 61 abgebildeten Korkbohrer, mit zwei 
Lochem durehbohrt ist, in welche zwei duune Glasrohren bineinpassen, wo

von die eine, A, nur ein wenig tiefer. geht als der Kork, wabrend die an

dere, U formig gebogene, B, nicht ganz bis an den Boden in die Fliissigkeit 

hineinreicht. In diese Flasche giesst man das Collodium, wenn man einige 

Stunden damit gearbeitet hat. Am andern Morgen hat es sieh abgesetzt und 

II 

.fig. 18i. }.~~arat 
3um illiin. bts 

(!iollobinms. 

fliesst, sob aId man in die Rohre A hineinblast, dureh ]) a B 
als kla1'e Fliissigkeit ab, welehe ineiner sorgfiiltig gereinigten 

Flasche aufgefangen wird. 

Sollte zufiillig ein Tropfen in B erstarreo, so muss er 

mit einer Nadel fortgesehatft werden. 

Zum Filtril'en des Collodiums ist ein Apparat empfohlen 

worden, del' aus einem abgeschIitfenen, mit einer mattge

geschlitfenen Glasplatte (i) bedeckten Trichter (0) besteht, 

welchel' sich auf einer plattbodigen Flasehe (c) befindet 

(Fig. 185). Da del' ganze Apparat hermetiseh versehlos

sen ist, findet zwar keine Verdunstung des Aethers und 

Alkohols statt, aber die Filtration geht auch sehr langsam vor sich und 

hort bald gauz auf. Wenn man statt des Papierfilters ein Bausehehen Baum

wolle nimmt, geM das Collodium raseher dureh, wird aber weniger klar. 

* Die Iangsame Filtration in einem hermetiseh versehlos
•. senen Apparate ist einfach daraus zu erkliiren, dass die in 

'--"C=::::JF
="' der Flasche enthaItene Luft nicht entweichen kann. Denn 

.fig. 185. 

selbst ein Faltenfilter, ,,,ie es in der Figur angegeben ist. 

legt sich beim Feuehtwerden am untern Theile des Triehters 

zu sehr an, urn Luft vorbeizulassen. Man kann diesem Uebel

stande abhelfen, wenn man in einen in wen dig k ann eli r

ten (d. h. mit Rippen oder Stab en versehenen) Porzellan

t1'iehter genau einen Glastrichter, der urn einen Zoll kiirzer 

ist als der Porzellantrichter, hineinpasst und diesen mit 

einem einfaehen Filter versieht, auf welches man_ das Col-

Iodium giesst. Wenn nun eine etwas angefeuchtete Glasplatte auf den 

oben abgesehliffenen Porzellantrichter gelegt wird, ist die Verdunstung des 

Aetheralkohols niebt allein gehemmt, sondern die Filtration geM aueh ganz 

bequem von Statten, weil die aus der Flasebe entweiehende Luft nach oben 

steigen kann und hier geniigenden Druck auf die Fliissigkeit ausiibt, um sie 

dureh die Poren des Filters zu pressen. Der Apparat ist so einfaeb, dass 

jeder Photograph ihn leicht erproben kann, wozu der Uebersetzer freund

Hehst auffordert. 
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2. Beim Ueberziehen mit Collodium wird die von der Glasplatte ablaufende 
Fhissigkeit in einer besonderen Flasche aufgefangen. Das auf diese Weise 

sich allmalig ansammelnde Collodium hat durch Verdunstung einen Theil des 
Aethers und· Alkohols verloren, welchen man dureh frisehen Zusatz dleser 
Stolfe erganzen muss. Weil aber der Aether raseher yerdunstel als del' 
Alkohol, muss man bedeutend mehr davon zusetZeIl. 

3. Wenn man glauht, dass ·ein Collodium zu diinn ist, fiigt man etwas 
dickes Collodium hinzu, und umgekehrt, wenn es zu dick sein soUte, wird 
Alkohol und Aether im Verhaltniss von drei Raumtheilen Aether auf e in e n 
Raumtheil Alkohol zugegeben. 

4. SoUte sieh das Collodiumhautchen im Silberhade oder spater ablosen, 
so ist entweder nieht. genug Aether illl Collodium odeI' das Pyroxylin taugte 
nieht. 1m letztern FaIle muss man sich ein Pyroxylin nach del' oben ange
gebenen Formel bereiten, welches eine sehr fest anhaftende Schicht liefel't. 
Diese Eigenschaft ist hesonders fUr grosse Glasplatten von ungemeiner Wieh
tigkeit. 

5. Das Collodium muss in wohlverstOpselten Glasflaschen aufbewahrt wer
den, doch ist es einerlei, ob man Korkstopsel odel' eingeschliffene Glas
stiipsel verwendet. Nur sollten diese Flaschen immer ziemlich voll sein. 

6. Gleich naeh del' Bereitung ist ein Cullodium selten vortrefflich, viel

mehr erlangt es erst naeh Verlauf von 8 Tagen seine guten Eigenschaften. 

Anhang. 

Die gegenseitige Einwirkung der Bestandtheile des 
Collodiums. 

Die Wirkungen verschiedener Pyroxylinsorten. Wenn man eine 
Reihe yon Pyroxylinprohen nach abweiehenden ~lethoden bereitet und daraus 
auf gleiche Weise sieh Collodiumsorten darstellt, erkennt man, class die eine 
Sorte nieht nur weit fliissiger ist als die andere, sondern auch unter einem 
Wasserstrahl sieh weniger leicht abhebt. Zwar kommt jetzt im Handel eine 
sehr gute Collodiumwolle vor, die im Aetheralkohol fast viillig liislieh ist, 

aber wenn man sich nieht an einen guten Fahrikanten wendet, lauft man 
Gefahr, mit den von uns mitgetheilten Formeln ohne Erfolg zu arheiten. 

Bevor man sieh tier Collodiumwolle bedient, sollte man Etwas daYon anfeuch-
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ten und zuerst gegen blaues, dann gegen rotbes Lackmuspapier pressen. 
Dabei darf sich weder die blaue,noch die rothe Farbe verandern. Wenn 
dies aber der Fall ist, muss die Collodiumwolle mit vielem Wasser so lange 
ausgewaschen werden, bis sie vollkommen neutral geworden ist. 

Einwirkung des Alkohols und Aethers. Uebermassiger Zusatz von 
Alkohol zurn Collodium giebt dem Hautchen ein wolliges Aussehen und macht 
es sehr geneigt, sich im Silberbade abzulosen. Auch scheint die ganze Schicht 
mit einem Netze iiberzogen zu sein, welches die Feinheiten des HiMes verdeckt. 

Die chemische Wirkung ist bei Ueberschuss von Alkohol bedeutender, als 
sie unter gewohnlichen VerhiiItnissen zu sein pftegt, doch stimmen hierin 
nicht aile Collodiumsorten iiberein. Wenn dagegen ein Collodium Ueber
schuss an Aether hat, findet an der Oberftache der Glasplalte eine so rasche 
Verdun stung statt, dass selbst ein iusserst fliissiges Collodium sich schlecht 
iiber die Glasplatte verbreitet. Das trockne Hautchen erscbeint voU von 
Streifen, die aIle Niiancirung des Hildes unsichUJar machen; es zieht sich 
ausserdem sehr leicht zusammen und lost sich oft sogar ganz von selbst abo 

Wirkung des Wassers. Manchmal erscheint die Collodiumschicht nach 
dem Trocknen yoller Risse und gleichsam mit einem Filet iiberzogen, welches 
jede Niiancirung des Bildes verwischt. Dieser Fehler. welcher sich biiufiger 
im Winter als im Sommer einstellt, riihrt vom Wasser her, das haufig im 
Aether, aber noch mehr im Alkohol, sich allzureichlicb vorfindet. Wenn man 
sich eines Alkohols von 90 0 und eines Aethers von 58 0 bedient, pflegt diese 
Erscheinung sich nicht zu zeigen. 

Wirkung der Jodverbindunsen. Da aIle Jodverbindungen schliesslich 
in Jodsilber verwandelt werden, miisste, "ftie einige Chemiker meinen, die 
EmpfindIichkeit, tl'Otz der verschiedenen Basen, bei allen eine gleiche sein. 
Dem ist aber nicht so, und zwar aus verschiedenen Griinden. 

Einmal lasst sich vermuthen, dass Jodverhindungen mit verschiedener 
Base bei der Bildung des Jodsilbers auch eine ahweichende Molekularanord
nung zeigen mlissen. Zweitens mogen auch die aus der doppelten Zersetzung 
entstandenen salpetersauren Verbindungen der verschiedenen Metalle einigen 
Einfluss iiben, wie dies z. B. beim Jodeisen der Fall ist. Eine dritte Ursaehe 
der ungleiehen Empfindliehkeit liegt in den ungleichen Wassermengen, welche 
ge"isse JorI- und Bromverbindungen zu ihrer Auflosung erfordern. Hierin 
liegt z. B. der Grund, dass Jodkalium zum Jodiren des Collodiums unzweek
massig erseheint. 

Die versehiedenen Jodverbindungen seheinen eine bestimmte Wirkung auf 
das Pyroxylin auszuiihen. So hat Hardwich gezeigt, dass Jodcadmium £las 
Collodium klebrig macht, wahrend Jodammonium die Fliissigkeit desselhen 
sehr erhOht. Auch rothen nieht aIle Jodverhindungen das CoJIodium gleicb 
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I'asch. Das lodammonium ist sehl' unbesUindig, wahrem\ das lodcadmium 

die einzige Jodvel'bindung zu sdn scheillt, wodul'ch das Collodium skh 

mehrere l\lonate farblos erhalt. Das Jodlithium dagegen ist den andern 

.fodverbindungen eben nieht yiel vorzuziehen. 

Rothgewordenes Collodium wird farblos, wenn man feimertheilLes Silber 

Ztlsetzt odeI' ein Cadmiumblech hineinstellt. Abel' rliese Mittel, obwol sie 

die Farblosigkeit des Collodiums in gewissem Grade herstellen, scheinen 

demselben nieht die friihere Empfindliehkeit wiederzugeben. 

Wirkungen des Zusatzes fremder Substanzen zum Collodium. Ge
",isse Substanzen, obwol sie vollkommen n e u t r a 1 sind, raub en dennoeh 

dem Collodium jegliehe Empfindliehkeit. Dies ist del' Fall beim Jodathyl, 

den jod5auren Verbindungen 11. s. w. Andere dagegen soli en , wie man sagt, 

die EmpfindUchkeit erhohen. So solI, nach ERNST CONDUCHE, ein Zu

salz von Aldehyd die Empfindliehkeit steigern, naeh Prof. VON BABO abel' 

veI'zogern, wahrend wir naeh unseren personliehen Versuchen demselben 

keine irgend nennenswerthe Wirkung zuschreiben kunnen. 

SHADBOLT hat gefunden, dass Chloroform grossere Feinheit gebe; ABBE 

DESPRATS, £lass Harzzusatz die troekne Verwendung olIne praservirende Losung 

ermogliche; HARDWICH, dass Glycyrrhizin (Wurzelzucker) den Bildern mehl' 

Kraft verleihe; BARTHOLOMEO, dass essigsaures Morphium, nnd DIAMOND, 

dass arsenigsaures Morphium die Empfindlichkeit erhohe. So konnten "ir 
noeh eine Reihe yon Substanzen auffiihren, welehe man aIs Zusatz zum Col

lodium angepriesen hat; wiI' gIauben aber, dass die meisten nieht geniigend 

yersueht worden sind. 

Alko hoI collodium und AlkoIen. 

In linseI'm Klima geht die mittIere Temperatur des Sommers nicht vie I 

llber 20 bis 25 0 C. hinaus, und an den allerheissesten Tagen zeigt das Ther

mometer selten mehr als 30 bis 33 0 C. Anders ist es im heissen Klima, 

\YO oft die Hitze so gross wird, da ss del' A ether s e h 0 n b ei gew 1) h n· 

Heher Temperatur del' Luft ins Sieden geratlt. Diese Thatsaehe 

liisst erkennen, "ie schwierig es dort sein muss, die GlaspIatten mit einem 

atherreichen Collodium zu iiberziehen. 

Schon im Sliden Frankreichs, in ltaUen und Spanien, ja seIhst in England 

und Deutschland, ist in den heissen Tagen von Juli und August die Temperatur 

zuweilcn cine so hohe, dass die Korke von den Flasehen, welche Aether 

oder Collodium enthaIten, pl1)tzlieh weggeschleudert werden. Auch hier bietet 

also das Ueberziehen mit Collodium grosse Schwierigkeiten. 



176 VON DEN PHOTOGRAPHISCHEN APPARATEN. 

In allen diesen Fallen leistet das Alkoholcollodium vorzugliche Dienste, 
weil es viel langsamer verdunstet und also auch bei. grossen Glasplatten ein 
bequemes Operiren erlaubt. Wir empfehlen die 'folgende Vorschrift zur An
fertigung eines Bolchen Collodiums: 

Alkohol . . . 
Aether 
Collodinmwolle . 
Jodcadminm . 
Jodammoninm . 
Bromcadminm . 

100 Knbikc., 
25 Knbikc., 
1 Gramm, 

0,5 Gramm, 
0,5 Gramm, 

. 0,25 Gramm. 

Sobald es sich geklart hat, kann dies' Collodium verwendet werden. Es 
rothet sich weniger leicht, als gewohnliches Collodium, und lasst sich ubrigens 

nicht allein im Sommer, sondern auch im Winter gebrauchen. Ueber !lie 
Glasplatte verbreitet sich dasselbe mit der grossten Leichtigkeit. Auch konnen 
immerbin einige Minuten verstreichen, ehe man die Platte in das Silberbad 

bringt, wahrend bei dem gewohnlichen Collodium gerade das rechtzeitige 
Eintauchen ins Silberbad von Mchster Wichtigkeit ist. Bei den gewohnlichen 
Verfabren ptlegt ein Innehalten bt'im Eintaucben einen Streifen zu veran
lassen; auch diesel' Febler offenbart sicb nicbt beim Alkoholcollodium. 

Am meisten uberrascht abel' die Tbatsacbe, dass dieiil Collodium, welcbes 
langsam uber die Platte tliesst und also eigentlich eine sehr dicke Schicht 
geben musste, nach dem Trocknen ganz dasselbe Hautchen zeigt, das wir 
beim gewohnlichen Collodium bekommen. Das Hautchen hartet auch sehr 
gut und ist ausserordentlich iahe. Mit e in em Worte, Alles, was wir im 
vorhergehenden Kapitel vom Aethercollodium bemerkt haben, passt ebenfalls 
auf das Alkoholcollodium, nur darf man nicht vergessen, dass diese 
Erfolge nur mit einer besonders angefertigten Collodiumwolle 
err e i c h b a I' sin d. Wer dieselben mit gewohnlichem Pyroxylin zu erreichen 

sucht, wie "ir selb!;t vor drei Jahren es thaten, wird sich vollkommen ge

tauscbt tinden. 
* SUTTON, del' ertindung-sreiche Odysseus in der Pbotographie, trat zuerst 

fiir einen grosseren Alkoholzusatz auf, indem er drei Theile Alkohol auf 
einen Theil Aether vorschlug. Seine Ansicht fand in Deutschland an Herrn 

PAUL LIESEGANG einen eifrigen Vertreter und wurde durch das Photographie
Institut in Elberfeld mit Erfolg in die Praxis eingefuhrt. 

Vom Alkoholcollodium war nur ein Schritt zum Alkolen. So nennt SUTTON 
ein Collodium, welches durch Auflosen von Schiessbaumwolle in blossem 
Alkohol dargestellt wird. Da wir keine personliche Erfahrung in diesem 
Verfabren haben, wollen wir uns seiner eigenen Worte JJedienen, die wir 

den "Photographic Notes" entlebnen. 
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Alkolfm wird auf folgende Weise dargestellt: 

In eine Theetasse, die etwa e in e Pinte (0 Liter, 567) fasst, giesst man 

vier Unzen (124 Gr., 06) Vitriolol (sp. Gew. 1,83) und ungefahr 31/ 4 Unzen 

(101 Gr., 07) Salpetersaure (sp. Gew. 1,40). lUan ruhrt die Sauren mit einem 

Glasstabe urn und wenn das Gemisch seine hOchste Temperatur erreicht hat, 

stellt man die Tasse in eine Suppenschiissel, welche man so weit mit Wasser 

fiillt, dass die Tasse fast auf der Fliissigkeit schwimmt, abel' doch nieht 

ganz dies en Punkt erreieht. Die Temperatur des Saurengemisches wird dann 

etwa 175 0 Fahrenheit (80 0 C.) betragen. ~Ian stellt £las Ganze unter den 

l\Iantel eines Kamins, damit die sauren Dampfe entweichen konnen, und fangt 

an, yorher gut zerzupfte Baumwollentheilchen einzutragen. Am besten ist es, 

wenll ein Gehiilfe die Baumwollentheilchen eines naeh dem andel'll hineinwirft, 

wiihrend del' Operateur sie selbst untertaucht und mit einem Paar Glasstaben 

umriihrt. Die Baumwolle muss gut gekrlimpelt und so weiss als miiglich sein, 

wie sie von den Verkaufern chirurgischer Instrumente zu drei Schilling 

(1 Thaler) das Pfund geliefert wircl. Man fiigt so lange Baumwolle hinzu, 

als die Masse sich noeh leicht verarheiten lasst. Nach dem Hineinhringen 

del' letzten Baumwolle wartet man runf ~linuten, hevor man die Tasse aus 

dem heissen Wasser nimmt, giesst dann rasch die Sauren ah, nimmt £las 

Pyroxylin heraus uud wirft es in ein Gefiiss voll Wasser, worin man dasselhe 

einige Sekuuden mit GlassUiben bin und her bewegt, darauf das Wasser er

neuert und dies Wasehen mehrfach wiederholt. Endlich bleibt das Pyroxylin 

eine ganze Nacbt im Wasser liegen und am and ern Morgen wiederholt man 

die Waschungen. Die gut ausgewaschene Collodiumwolle wird auf einem 

Tische oder einer Fensterhank zum Trocknen ausgebreitet. Nachdem sie von 

selbst trocken geworden, kann sie in Alkohol gelost wet'den. 

Der Erfolg ohiger Operation hangt hauptsachlich davon ab, dass die Samen 

das richtige spezifische Ge"icht hesitzen. Denn sind sie zu schwach, so lost 

sich das Pyroxylin leieht darin auf, wahreml es sich nicht in Alkohol lost, 

wenn sie zu konzentrirt waren. Das Pyroxylin ist dann sehr kurzfasel'ig, 

fast pulverartig und wenn man nicht sehr vorsichtig ist, lauft man Gefahr, 

eine grosse Menge desselben in den Waschwassern zu verlieren. 

Wenn das Pyroxylin trocken geworden ist, giesst man so viel Alkohol von 

0,804 sp. Gew. darauf, dass es davon hedeckt wird. Man schiittelt dann die 

Flasebe, und nach Verlauf weniger Minuten hildet das Pyroxylin eine ziem

lich dicke Losung. Man jodirt dieselhe, indem man in gewohnter Menge 

die gewiihnlich verwendeten, vorher in Alkohol (8p. Gew. 0,820) gelosten, 

Jod - und Bromverbindungen zusetzt. Auf drei Theile Normalalkolt'm muss 

man einen Theil Jodirungstlussigkeit nehinen und rliese muss auf die Unze 

(31 Gr., 09) vier Gran (0 Gr., 256) Jodverhindung enthalten. Am Tage naeh 
Monckhoven. Handb. d. Photographie. 23 
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der Jodirung kann die Losung verwendet werden, wird sich aber, ohne 

Zweifel, auch beliebig lange aufbewahren lassen. 

Das Alkolfm ist eine dicke Fliissigkeit, die einer watmen Starkelusung 

gleicht. Wenn zum Jodiren Jodkalium verwendet wird, ist die Losung voll

kommen farblos und bleibt wahrscheinlich lange ungerarbt. Dies trifft aber 

nur zu bei der Verwendung von gewohnlichem JodkaIium, weil das reine 

J odkalium, welches keine kohlensaure Verbindung enthaIt, gelblich gefarbt 

ist und deshalb die alkoholische Losung, also auch das jodirte Alkolen, gelb 

farht. 

Wenn man eine Glasplatte mit AlkoIen iiberziehi, fliesst dasselbe ganz 

wie kochendes Oel dariiber hin, und da das Hautchen sich nur langsam setzt, 

kann man das Alkolen auf der Platte riickwarts und vorwarts fliessen lassen, 

ohne dass Streifen, wie bei einem allzu atherhaltigen Collodium, entstehen. 

Am besten ist es, sobald die Glasplatte voIIig bedeckt ist, den Ueber

schuss abermals wieder dartlber laufen und ihn endlich an der Ecke ab

laufen zu lassen, wo er aufgegossen wurde. Wo man dies nicht thut und 

z. B. auf gewohnliche Weise die Glasplatte iiberzieht, entstehen eine Menge 

kleiner Parallellinien, die in diagonaler Richtung zur Glasplatte liegen. Sie 

riihren yom Abtropfen an der untern Ecke her und kunnen nieht, wie beim 

gewohnIichen Verfahren, durch Bewegen der Platte weggeschafft werden. 

In dieser Jahreszeit (April) setzt sich die Schicht etwa in drei Minuten. 

Wenn sie in das Silberbad getaucht wird, zeigen sicb beim Eintauchen selt

samerweise dieselben fetten Linien, wie bei einer gewohnlichen Collodium

schiciJt, aber sie verschwinden, wie gewohnlich, sobald sich das Jodsilber 

vollstandig gebildet hat. 

Das farblose, jodirte Alkolen wird sofort gelb, wenn man Aether hinzu

rugt. Die Cadmiumjodirung macht das Alkol en nicht zur Gallerte, sondeI'll 

wenn nUl' die Jodirungsfliissigkeit mit Alkohol von passendem spez. Gew. 

(0,820) bereitet wurde, ist dieselbe sehr wohl zu verwenden. 

Man sollte glauben, dass eine Substanz von del' Art des Alkolen fest an 

der Glasplatte haften miisste, wie etwa Starke odeI' Gummi arabic urn , abel' 

dies ist nicht der Fall. Die Schicht ist weich wie Leder, deshalb muss man 

bei del' letzten Waschung sellr vorsichtig sein, damit das Negativ nieht zer

s1Ol't werde. Doeh liisst sich diesem Uebelstande leicht dadurch. abhelfen, 

dass man das gewohllliehe Troeknen und Poliren der Platten unterlasst unci 

sie nach clem Abspiilen, noch feucht, mit Albumin iiberzieht, worauf man 

nas Alkolen auf die trockne Alburninschicht giesst. 

Das sensibilisirte Hautchen hat ein schOnes, zarte~, gleichformiges Aussehen 

und ist keineswegs milchartig. Seine wesentlichste Eigenschaft ist das Frei

sein von Streifen, Flecken und Unregelmassigkeiten jeder Art, sod ass also 
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kein Collodium eine so vollkommene Schicht lierert, wie das Alkolim. Am 

nachsten steht demselben das Alkoholcollodium. 
Die Aufnahmezeit ist dieselbe, wie bei den besten Sorten gewohnlichen 

Collodiums. Das Negativ wi I'd aber beim Alkolim weder roth noch solarisirt 
in den zu lange exponirten Theilen. 

Wenn die Jodirungsfliissigkeit die gewohnliche Wassermenge enthalt, fliesst 
del' Hervorrufer leicht libel' die Platte; abel' wenn die niithige Wassermenge 
fehlte, wenn man z. B. Jodcadmium, in ahsolutem Alkohol gelDst, verwendet 
hat, so fliesgt der Hervorrufer gar nicht iiber die Platte, sondern gleitet, 

wie Wasser iiber Fett, an der Oberflache daher. 
Die Negative auf Alkolen haben eine ausserordentliche Weichheit und 

Feinheit und erlangen nul' schwer die gehOl'ige Intensilat, wenn man dem 
Hel'vorrufer nicht eine odeI' zwei Tropfen Silberliisung zusetzt. Solche 

Negative sind aber bei weitem denen vorzuziehen, welche allzu leicht die 
gewimschte Kraft erhalten. 

Ohne Zweifel werden unserem Leser eine ~Ienge von Anwendungen des 
AlkoHms einfallen. So win) z. B. in heissen Klimaten, wo das Collodium 

gleichsam. auf del' Platte kocht oder doch so rasch antrocknet, dass es un
brauchbar wird, das Alkolen von grossem Nutzen sein. Dies ist auch an den 

Orten der Fall, 1'1'0 es unmiiglich ist, sich guten Aether zu verschaffen, odeI' 
wo del' Transport dieser Suhstanz zu gefahrlich sein kiinnte. Wir Mnnen 

fUr jetzt, auf Grund einer geringeJl Anzahl von Versuchen, zwar nicht das 
Alkolen als volIsliindigen Ersatz fill' das Collodium hinstelIen, es scheint uns 

abel' gewiss, dass in vielen Fallen die ganzliche Verdrangung des Aethers 
aus dem Collodium grosse Vortheile bieten durfte. 

Das Silberbad 

besteht aus 
destillirtem Wasser, frei von organischen Stoffen. . . . . 1 Liter. 
geschmolz. oder umkrystallisirtem salpeters. Silberoxyd 60 Gramm. 

Das destillirte Wasser entMlt zuweilen, das R egenwasser stets organische 
Stoffe. Das Silberbad nimmt dann eine violette Farbung an und wird redu
zirt, indem sich metallisches Silber auf die Wandungen des Aufbewahrungs

gefiisses niederscblagt. Urn die organischen Verunreinigungen fortzuschaffen, 

genilgt cs, das Bad einige Stunden in die Sonne zu stellen und dann zu 

filtriren. 
'Venn man geschmolzenes salpetersaures Silberoxyd verwendet, muss man 

einen kleinen Tropfen Salpetersaure zusetzen. Man taucht deshalb das Ende 

einer Glasrohre in Salpetersaure und schuttelt dieselbe, damit der grosste 
23* 
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Theil der Salpetersaure abfliegt; dann halt man die Rohre einige Minuten 
senkrecht und sob aid der Rest der Saure sich am uutern Theile zu einem 

ausserst kleinen Tropfen gesammelt hat, taucht man das Ende der Glasrohre 
in das Silberbad. Die se Spur von Sa u r e is t a usr eieh en d. 

Man erreicht denselben Zweek, wenn man dem Silberbade einen Tropfen 
einer alkoholischen Jodlosung zusetzt, nur muss dann das Bad filtrirt werden. 

LABORDE empfiehlt einen Zusatz von e i n e m Gramm Jod auf ungeflihr 300 
Kubikcent. Silberbad und behauptet, dass das Bad dadurch nieht sauer wird. 
Dies glauben wir gern, weil das Jod sieh sofort mit einer unlOsliehen Schicht 
von Jodsilber umgiebt, was bei Zusatz einer alkobolisehen Jodlosung nicht 

der Fall sein wurde. Deshalb rothet das Bad in diesem FaIle das Lackmus
papier, vorausgesetzt, dass es vor dem Hinzufiigen der alkobolisehen Jod

tinktur nicht alkalisch reagirte. 
Das Silberbad lost Jodsilber. Urn dasselbe vor dem Gebrauehe damit zu 

sattigen, lasst man eine mit Jodcollodium uberzogene Glasplatte fiber Nacht 

darin stehen. 
Je konzentrirter eine Silbernitratlosung, desto mehr Jodsilber lost sie. 

Dabei bildet sich ein Doppelsalz, welches aus alten Badern, besonders ber 
plotzlichem Sinken der Temperatu\", in Form von Krystallen sich ausscheidet. 

Diese Krystalle schlagen sich zuweilen auf die Glasplatte nieder und veran

lassen weisse krystallinische Flecke. Hieraus erklart sich, warum eine sen
sibilisirte Collodium platte sich nicht lange aufbewahren lasst. Die Silberlosung 

konzentrirt sich durch VerduDstung, lost das Jodsilber des Hautchens und 
bildet kleine Krystalle von Jodsilbernitrat, die beim Entwickeln eben so viele 

kleine weisse Flecke veranlassen. 
Die grossere oder geringere Raschheit eines Collodiums hangt ohne 

Zweifel zum grossen Theile von dem Zustande des Silberbades abo Doch 
ist es leider unmoglich, die Bedingungen, unter welchen ein Bad die besten 

Resultate giebt, genau anzugeben. 

Ein frisch bereitetes Bad scheint besser zu sein, als ein langere Zeit ge

brauchtes. Wi\" sagen "s c h e in t ", weil diese Thatsache zahlreiche Aus
nahmen zulasst. 

Sobald ein SilLerbad dem Hautchen die bOebste EmpfiodUehkeit giebt, 

fangt es auch schon an, nach nnd nach zu einer mittlern Empfindliehkeit 

herabzusinken. Weshalb? Wir wissen es nieht und konnten zur Erkiarung 
der von uns haufig beobachteten Thatsache nur Hypothesen aufstellen, die 
wir Heber vermeiden. 

Der Zustand des Silbernitrats scheint grossen Einfluss auf die Eigenschaften 

des Silberbades auszuiIben. Das geschmolzene Nitrat verlangt eine Spur yon 

Saure, wahrend das gewohnliehe krystallisirte salpetersaure Silberoxyd mit 
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Ammoniak neutralisirt werden muss. Das beste Nitrat wird erhalten, wenn 

man das geschmolzene Silbernitrat in war m em, £lurch einige Tropfen Sal

petersaure angesauertem Wasser lost und dann krystallisiren llisst. Dies 

Salz, welches bei gewohnlicher Temperatur auf einem reinen Porzellantellel' ge

trocknet werden kann, ist dem geschmolzenen Nitrat (HoHenstein) vorzuziehen. 

In Fl'ankreich bedient man sich gewohnlich des HoHensteins, da umkl'Y

stallisirtes Silbernitrat, welches in England und Deutschland hliufig angekiindigt 

wirel, dort selten zu haben ist. 

Wir konnen nicht genug darauf hinweisen, dass man die chemischen 

Pl'apal'ate nul' von !:'olchen Handlungen beziehen muss, we1che dieselben be

sonders fUr photographische Zwecke darstelIen, weil die photographischen 

Reaktionen von solcher Feinheit sind, dass oft die unbedeutendsten Verun

reinigungen wiederholtes Misslingen bewirken. 

Zuweilen ist del' HoHenstein des Handels mit Salpeter verschmolzen. Um 

diese Falschung zu entdecken, lost man 5 Gramm in 100 Gramm destillirtes 

Wasser und setzt fUnf Kubikcentimeter Chlorwasserstoffsaure (Salzsaure) 

hinzu. Die tiichtig umgeschiittelte Losung wird filtrilt und in einer Porzel

lanschale verdampft. Wenn der HoHenstein rein war, darf sich kein Rlick

stand zeigen. Wenn ein Riickstand bleibt, wird er gewogen und sein Gewicht 

yom Gewichte des aufgelOsten Hollensteins abgezogen, wodurch die Grosse der 

Falschung offenbar wil'd. 

Besser und leichter Hisst sich noch die Verfiilschung auf nassem 'Vege 

erkennen, wenn man die am Schluss tlieses Artikels angegebene Methode 

befolgt. 

Wenn maD blaues Lackmuspapier in das Silberbad halt, darf das Papier 

sich nicht rothen, weD i g s ten s n i c h t I' a s c h. Ein langsames Rothwerden 

deutet nul' auf SpureD von Saure. 

EbensoweDig soH rothes Lackmuspapier im Silberbade blau werden, denn 

in diesem FaIle ware das Bad aIkalisch und wiirde nach dem Hervorrufen 

eine schwarze Reduktion bewirken, welche das ganze Bild verdeckt, odeI' 

wenigstens einen dichten SchIeier geben, welcher aIle Kraft des Negativs 

vernichtet. 

HARDWICH, dessen Name immer angefiihrt werden muss, \YO es sich urn 

feine Untersuchungen handelt, hat nachgewiesen, dass diese Erscheinung del' 

Gegenwart von Silberoxyd wahrend der Reduktion zuzuschreiben ist. 

Wenn man sehr saures Silbernitrat besitzt, muss man dasselbe durch 

ein Alkali, AmmoDiak z. B., neutralisiren. Man selzt dies tropfenweise unter 

fortwahrendem Umriihren dem Silberbade zu und hOrt damit auf, sobald das 

rothe Lackrnuspapier sich langsam bliiut. Nun wird zuerst ein Tropfen 

sehr verdiiDnter Salpetersiure, dann zwei, drei u. s .. w., unter U rnriihren 
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zugesetzt, indem man jedesmal die Probe mit Lackmuspapier macht, wel

ches man eine ganze Minute in dem Bade verweilen lasst. So

bald sich das Papier langsam rothet, ist das Silberbad im geeigneten Zustande. 

Bisweilen "ird eine kleine Menge eines essigsauren Alkali's verwendet, 

urn ein saures Bad wie ein neutrales arbeiten zu machen. Denn die Salpeter

saure verdrangt die Essigsaure, eine kleine Menge freier Essigsaure iibt aber 

keineswegs eine so verderbliche Einwirkung, wie dieselbe Quantitat Salpeter

saure. Ja, im Sommer, bei grosser Hilze, geben einige Tropfen Essigsaure 

den Bildern sogar mehr Kraft, indem sie zugleich die Schleierbildung ver

hUten. 

Da das essigsaure Silber in einer konzentrirten SilberIosnng weniger IOs

lich ist, als in einer verdfmnten, so krystallisirt es heraus, wenn das Bad durch 

Zusatz frischen Silbernitrats verstarkt wird (DAVANNE). 

LABORDE glaubt, dass ein Zusatz von salpetrigsaurem Silberoxyd den 

Bildern mehr Kraft verleihe. In England haben jedoch ernste Forscher davor 

gewarnt, dass man das SiIbernitrat zu lange im Schmelzen erhiilt, weil sich 

dadurch salpetrigsaures Silber bildet, welches in reinem Wasser zwar un

loslich ist, sich aber bei Gegenwart von salpetersaurem Silberoxyd aufiost. 

Wir selbst haben die Beobachtung gemacht, dass ein gescbmolzenes und 

etwas reduzirtes Silbernitrat (welches also Spuren von salpeLrigsaurem Silber 

enthielt), verschleierte Bilder ohne Kraft gab. Dies beweist abermals, wie 

schwierig derartige Beobachtungen sind. 

Muss ein Silberbad, welches bestandig gebraucht wird, verstarkt werden? 

Sorgfiiltige Experimentatoren behaupten, dass es nicht not-big sei, wenn 

8 Prozent Silber darin vorhanden, wahrendwir nur 6 Prozent veriangen. 

Sie behaupten mit Recht, dass ein Bad zwar armer an Silber werde, sich 

aber auch mechanisch erschOpfe, indem jede Glasplatte eine gewisse Menge 

Fliissigkeit fortnehme, sodass das Bad also, wenn es auch ganz ausgeschOpft 

ist, dennoch Silber genug enthalte. In der That wird ein Liter Silberbad 

von einem Liter Collodium me c han is c h erschOpft, wahrend c II e m i s c h 

nur zehn bis 12 Gramm Silber entzogen werden. Also ist das Bad noch 

hinreichend konzentrirt, weil es mehr enthalt als 6 Prozent Silber, die 

nach unserer Vorschrift nul' verlangt werden. 

Andre Schriftsteller behaupten, £lass man von Zeit zu Zeit das Silberbad 

durch Zusatz frischen Silbernitrats kraftigen miisse, wozu man am besten 

eille Liisung nimmt, die 10 bis 12 Prozent Silber enthiilt und vorber mit 

Jodsilber gesaUigt wurde. Nach jedem Zusatz muss filtrirt werden. Wir 

stimmen dieser Ansicht zwar bei, haben abel' auch nichts gegen ein 8pro

zentiges Silberbad einzuwenden, welches nicht verstarkt wird. 

Urn das Bad immer in derselben Konzentration erbalten zu konnen, bat 
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man einen Araometer vorgeschlagen, welcber eigens zu diesem Zwecke an
gefertigt wird nnd die Menge des in einem Bade entbaltenen Silbernitrats 
direkt anzeigen solI. 

Dieser Araometer scheint etwas schwer zu konstruiren zu sein, denn uns 

will bediinken, dass er nur das spezifische Ge\\iebt und nicht die Nitrat
menge angebe. Wird aber nieht das spezifisehe Gewicht durch das Hinein
kommen von Aether und Alkohol in das Bad fortwiihrend veriindert? Und 

flillt das alkaIische Nitrat, welches aus der Jodverbindung des Collodiums 

hervorgeht, etwa nicht ins Gewicbt? 
Wir glauben ein Instrument zu kennen, welcbes bei weitem zweckmas

siger den Gehalt eines Silberbades angiebt. Es besteht IIUS einer graduirten 

Rohre, in welche man eine bestimmte Menge der zu priifenden Silberlosung 
giesst. Andererseits halt man eine tirirte Losung bereit, welche aus Wasser, 

Chlorammonium und etwas c h rom sa u rem K a Ii besteht. 
Diese Flossigkeit wird in kleinen Mengen der Silberlosung im graduirten 

Rohrchen zllgesetzt. indem man bei jedem Zusatze umschiittelt. In dem 
Augenblicke, wo der Niederscblag weiss wird, liest man die Menge der ver
brauchlen Losung abo 

Der Hergang l<;t leicht begreiflich. Der Niederschlag von Cblorsilber wird 

durch das sich gleichzeitig bildende Cbromsilber roth geflirbt, aber ein leicbter 
Ueberscbuss von der cblorbaltigen Losung zersetzt die entstandene Chrom

~verbindung wieder. Man hat also blos eine Farbeniinderung zu beobachten 
und die verbrauchten _lJIengen am Rohre abzulesen, um sofort den Gehalt des 
Silberbades zu erfahren. IJer Versuch dauert kaum eine Minute und die Ge

nauigkeit ist so gross, dass man fast bis auf 1/4 % den Silbergehalt des 

Bades ausmitteln kann. 

Die Hervorrufungs - und Fixirungsfliissigkeiten. 

Wil' haben oben schon bemerkt, dass nach del' Belichtung das latente 

Bild mit Holfe eines Hervorrufers entwickelt wird. 
Zum Hervorrufen bedient man sich vorzugsweise zweier Substanzen: der 

Pyrogallussaure und des Eisenvitriols. Erstere, durcb Regnault angegeben, 
ist bei Landscbaftsaufnabmen vorzuzieben; letzterer, von LEGRAY empfohlen, 

eignet sich fUr das' Arbeiten im Atelier. 
Nachstehende Vorschriften geben die besten ResuItate: 

Wasser . . . 1000 Gramm. 
Eisenvitriol 30 - 50 " 
Alkohol 30 Gramm, 
Eisessig . . . 25 " 
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Wenn der Eisenvitriol sehr rein ist, geniigen 30 Gr., yom gewobnlichen 

kauflichen muss man aber 50 Gr. nebmen. 

Einige Operateure verwenden eine weit stark ere Eisenvitriollosung, wo

dureh das BiId zwar raseher erseheint, abel' aueh weniger Kraft erlangt. 

Der Eisenhervorrufer kann lange voraus hereitet werden, v 0 r a u s g e set z t, 

dass man ihn vom Lichte fern'halt, weil sonst alles sehwefelsaure 

Eisenoxydul in Eisenoxyd iibergehen wiirde, womit man kein Bild bervor

rufen kann. 

Der gebrauchte Eisenvitriol darf nieht zum zweitell Male Verwendung 

finden. 

Die Pyrogallussaurelosung, welehe entweder statt des Eisenvitriols oder 

zur Verstarkung des mit Eisenvitriol hervorgerufenen Bildes gehraucht wird, 

hat folgende Zusammensetzung: 

Pyrogallnssanre 
destill. Wasser 
Eisessig. . . 

1 Gramm, 
300 " 
30 

" 
Man kann die 30 Gramm Eisessig in dieser Formel aueb dureb 1 Gramm 

Citronensaure und 10 Gramm Alkobol ersetzen (GAILLARD); aber die Negativs 

erhalten dadureh eine blauliebe Farhung, die Licht durehgehen lasst (BAR

REBWIL und DAvANNE). 

Bei Bereitung obiger Losung wird zuerst die Essigsaure zum Wasser ge

setzt und dann beide zusammen auf ein Filter gegossen, auf dem sieh die 

Pyrogallussaure befindet. Die Losung fliesst. klar dureh, wenn das destillirte 

Wasser rein war. 

Dureh Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft beginnt in dieser Fliissig

keit eine langsame Zersetzung. Sie bekommt naeh Verlauf einiger Wochen, 

ja zuweilen so gar naeh einigen Stunden, eine braunliehe Farbung. So lange 

sie klar bleibt, ist sie aueh in diesem Zustande noeh brauehbar; wenn sie 

aber undurchsiehtig und triibe wird, muss sie verworfen werden. 

Die einmal gehrauehte Pyrogallussaurelosung darf niemals zum zweitell 

Male gebraucht werden. 

Es ist noeh immer eine unentschiedene Streitfrage, oh die Pyrogallus

sliure nieht in allen Fallen dem Eisenvitriol vorzuziehen sei, zumal bei ge

wissen CoHodiumsorten. Dass die Mehrzahl der Photographen sieh des Eisen

vitriols bedient, entseheidet niehts. Doeh steht es fest, dass der Eisenvi

triol in hinreichend verdiinnter Losung das Bild so langsam hervortreten Iiisst, 

dass man es voUstandig in der Hand hat, die Einwirkung jeden Augenbliek 

zu unterbrechen. Auell beweist die Erfahrung, dass die BelicbtuDg fast ein 
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Drittel kiirzer sein kann als bei der Pyrogallussaure. Endlich baben die 

Bilder grossere Weiehheit. 

AHein es kommt haufig VOl', dass es dem mit Eisenvitriol bervorgerufenen 

Bilde so sehr an Kraft fehIt, dass dasselbe del' Verstarkung bedarf, welehe, 

wie wir spater sehen werden, entweder sofort oder naeb dem Fixiren vor
genommen werden kann. 

Die Pyrogallossaure setzt allerdings eine langere Belichtung voraus, da!; 

Bild hat aber aoeh viel mehr Glanz und Tiere und erlangt augenblicklich 

seine volle Kraft. Wenn man sich eines leicht angesauerten Silherbades be

dient und im Hervorrufer Ameisensaure verwendet, kann man mit Pyrogal

Jussam'e sogar noch raseher arbeiten als mit Eisenvitriol. 

* Diese Beobaehtung wurde schon VOl' 10 Jahren von MAXWELL LYTE im 

"British Journal of Photography" veroffentlicht, sie fand abel' erst in del' 

Nellzeit die gehiihrende Beaehtung. MAXWELL LYTE'S Formeln Jallten: 

Destill, Wasser . 
Pyrogallussaure . 
Ameisensii.ure. . 

Destill. Wasser 
Schwefelsaure 
Eisenvitriol 
Ameisensallre . 

I. 

II. 

10 Unzen, 
6 Gran, 
1 Unze. 

10 Unzen, 
3 Tropfen, 

1/2 Unze, 
1 Unze. 

CLAUDET hat im vorigen Jahre die Ameisensaure wieder in Vorsehlag 

gebracht: 
Pyrogallllssallre . 
destill. Wasser 
Ameisensii.ure 
Alkohol . 

20 Gran (1 Gramm 30), 
7'/2 Unzen (230" -), 

1 Unze (31" -), 
6 Drachmen ,( 21 " 30). 

'" Besser ist noeh die von HOCKIN neuerdings im "British Journal of Pho-

togl'aphy" empfohlene Formel: 
Starke Ameisensaure . 
Pyrogallussa.ure . 
destill. Wasser 
Alkohol. . . . 

120 Gran, 
20 " 

91/ 4 Unze, 

'/2 " 
Dabei ist del' Zusatz von einigen Tropfen Salpetersaure zum Silberbade 

zu empfehlen. Es gelang HOCKIN auf diese Weise, die Belichtungszeit auf eill 

Funftel zu reduziren, cine Erfahrung, welche mit den Versuehen des Bear

beiters vorliegenden Werkes in vollem Einklange steht. 
l\\onckhoven, H.ndb. d. Photograph;e. 24 
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* Die Frage, ob man nieht unter diesen Umstrmden zur Pyrogallussaure 
zuriickkehren wird, hat in neuerer Zeit viel an Bedeutung verloren, weil 

ein neuer Hervorrufer sowol del' Pyrogallussaure als dem Eisenvitriol die 
Palme zu entreissen droht. Wir meinen £las von Prof. MEYNIER aus Mar

seille empfohlene "sehwefelsaure Eisenoxydnl- Ammoniak (N H 4 O. 80 3 + Fe O. 
80 3 + b II 0). Es soil die Bilder mit grosser Gleiehmassigkeit und Feinheit 
entwiekeln und den gewohnliehen Eisenvitriol bei weitem ubertrelfen. Die 

Formel lantet: 
Schwefelsaures Eisenoxydul-Ammoniak 
gewohnl. Wasser 
Essigsaure . . . . 
Alkohol ..... 

I) Gramm, 
100 Kubikc., 
20 Gramm, 

10 " 

Eine werthvolle Eigenscha4't dieses Doppelsalz~s besteht darin, dass die 

Losung desselben sich nieht an del' Luft zersetzt, "ie die Eisenvitriol
liisung. 

Die aIIerenergischsten Reduktionsmittel fUr Silbersalze: die "unterphos
phorige Saure" und die" phosphorige Saure" bringen kein Bild ZUlli Vor
schein: - ein Faktum, welches uns bis jetzl uHerkHirIich geblieben ist. 

Zum Fixiren des Negativs bedient man sich folgender Losungen: 

I. 
Unterschwefligsaures Natron . 
Wasser ...... . 

II. 
Cyankalium. . . . . . 
Wasser ...... . 

40 Gramm, 
100 " 

10 Gramm, 
1 Liter. 

Die erstere Losung "erdient im AIJgemeinen den Vorzug, weil sie die 
Halbtone des Bildes nichl angreift, aber sie verlangt ein ausserst sorgfaltig 

ausgefiihrtes Abwaschen. 
Die unterschwefligsaure Natronlosung muss in einer tieren Schale in einem 

abgelegenen Winkel des Ateliers aulbewahrt werden, weil der kleinste Tropfen, 

welcher zufiillig in £las Silberbad kommen Mnnte, diesem Bade seine besten 

Eigensehaften rauben wurde. 

Das Cyankalium ist ein heftiges Gift, doch steht es fest, dass man sich 

an die Wirkungen desselben gewohnen kann. Wenigstens pflegen Besucher 
von photographischen Ateliers neben einer Sehale vo11 CyankaIiumliisung von 

heftigem Kopfschmerz befallen zu werden, wahrend der Photograph nichl 
£lavon belastigt wird. Doch ist bei Verwendung dieser Substanz die grosste 
Vorsieht dringend anzurathen, zumal wenn man leichte Verletzungen an den 

Handen hat. GhickIicherweise geniigen fUr photographiscbe Zwecke ziemIich 
verdiinnte Losungen. 
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Man bedient sicb des Cyankaliums zum Fixiren negaliver BUder, weil es 

viel rascber wirkt, leichter wegzuspii1en ist und weniger Flecken verursacht 
a15 das unterschwefligsaure Natron. 

Die Cyankaliumlosung geht an der Luft leicht in koblensaures Kali iiber, 

ja diese Umwandlung geht sogal' in verkorkten Flaschen vor sich. 

"'ir wissen schon, dass das abgewaschenc Bild mit eincm Firniss iiber

zogen winl, und werden spater die Verwendung desselben lehren. 

II. Positivcollodium. 

Das Negativcollodium, welches kraftige Bilder bei durchgehcndem Lichte 

geben soli, mllSS nothlvendig dicker sein und starker jodirt, als das Positiv

collodium, dessen Bilder bei auffallendem Lichte betrachtet werden und ganz 
und gar auf der Oberflache Hegen. 

lUan nimmt fUr das Positivcollodium 

Alkohol ..... 
Aether ..... . 
dickes Normalcollod .. 
Jodammonium ... 

20 Kubikc., 
60 

" 40 
" 1 Gramm. 

Wenn man das Collodium auf einmal hereiten will, gilt folgentle Formel: 
Alkohol . 40 Kubikc., 
Aether 80 
Collodiumwolle 
Jodammonium . 

1 Gramm, 
1 

" 
Aile Bemerkungen, welche "ir in BetrefJ des Negatiycollodillms gemacht 

haben, gelten ebenfalls fUr das PosHivcollodillm. 

Das nach der oben mitgetheilten Formel hereitete Collodium, welchcs 

cinen Ueberschuss an Aether enthalt, giehl auf der Glasplatte eine sehr dunne 

Schicbt. Die Streifen, welche anfangs in der Richtung des Abfliessens auf

treten, verschwinden beim Trocknen der Schicht. 

Das Silberbad muss leicht angesauert werden. Ein Zusatz von einigen 

Tropfen Essigsimre zum negativen Bade giebt zwar das gewiinschte Hesuitat, 

doch ist es besser, fur positive Bilder ein besonderes Silber bad , im Ver

hiiltniss von fimf Theilen krystallisil'ten Silbernitrats zu 100 Theilen destill. 

Wassel's, zu bereiten. Urn dasselbe mit Jodsilber zu sattigen, lasst man eine 

mit Jodcollodium iiberzogene Glasplatte flher Nacht darin stehen. 

Die weisse Jodsilberschicbt muss beim Positivverfabren viel durchsichtiger 

sein als beim Negativcolloditlm, weil sonst die Details der stark beleuchteten 

Objekte verwischt werden. Die Belichtungszeit betragt nul' ein Viertel der

jenigen, die ein Negativcollodium erfordert. 
24* 
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Die Eisenvitriollosung ist weit konzentrirter als bei Negativs. 

Wasser ..... 
Eisenvitriol . . . 
gewohnl. Essigsanre 
Alkohol ..... 
Schwefelsanre 

1 Liter, 
100 Gramm, 
100 Knbikc., 
50 

" 10 
" 

Del' Zusatz von Schwefelsaure giebt mehr metallische Weissen. 
Negative Bilder werden durch Aufgiessen des Eisenvitriols entwickelt, 

positive am besten durch Eintauchen in eine Glasciivette, welche den Her
vorrufer enthiilt. Das Bild kommt augenblicklich zum Vorschein. 

Der Eisenentwickler scheint bessere Resultate zu' geben', wenn schon 
einige Bilder darin entwickelt sind, als wenn er ganz frisch ist. 

Nach dem Abspiilen des Hervorrufers wird mit Cyankalium fixirt und 

dann abermals abgewaschen. Weil das unterschwefIigsaure Natron gratle 
Weiss en giebt, ist beim Positin'erfahren das Cyankalium vorzuziehen. 

Wenn man einen blaulich-weissen Ton wiinscht, wird die Glasplatte nach 
dem Fixiren und Abspiilen in eine 2 prozentige wasserige Losung von Queck

silberchlorid getaucht. Das Bitd wird erst schwarz, dann weiss. Durch Ab
spiilen mit Wasser wird das Quecksilbersalz fortgeschafft. 

Die so veranderten Bilder ,wigen einen kaHen, wenig ansprechenden Ton. 

Das beim Herausnehmen aus dem Entwicklungsbade kaum sichtbare Bild, 
welches vor dem ilberschiissigen Jodsilber verdeckt wurde, tritt in der Cyan

kaliumlosung vollstandig hervor. 
Die positiven GlasbiIder sind von wunderbarer Feinheit und hieten, wenn 

sie gut gelungen sind, einen ausserst angenehmen Anblick dar. 
Anstatt der weissen Glasplatten werden fiir dies Verfahren violette ange

fertigt, bei denen der schwarze Firniss iibertliIssig ist, den man bei weissen 

Glasplatten verwenden muss. Dieser Firniss, welcher aus Judenpech und 

Naphtha bereitet wird, kann entweder auf die Collodiumseite odeI' auf die 

Rilckseite aufgetragen werden. 

1m erstern FaIle muss das Hiiutchen nach dem Abspulen der Fixirungs
losung mit einer Gummilosung iiberzogen werden. Sobald die Gummischicht 

trocken ist, giesst man den Firniss auf. Ohne Gummiiiberzug wiirde das 

Judenpech das Hautchen durchdringen und dem Bilde einen grauen Ton 
geben. 

Positive Bilder lassen sich, statt auf Glas, auch auf dunnen Eisenplatten 

anfertigen, welche man auf der einen Seite mit Schellackfirniss, auf del' andern 
mit einem schwarzen Glanzfirniss iiberzieht. Dies Verfahren welches in 

Amerika haufig angewendet wird, heisst Me la i not y pie. Die Platte wird 

auf gewohnliche Art gereinigt und die Manipulationen sind ganz die vorhin 
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angegebenen. Diese allerliebsten Bilder werden nicht leicht beschadigt und 

lassen sich deshalb, wie eine gewohnliche Visitellkarte, in Briefen versehieken. 

Ein Glasbild kann auf Waehsleinwand iibertragen werden, nur muss man 

sich alsdann eines etwas dickeren Collodiums bedienen, damit das Hautchen 
sich leichter abIosen Hisst. 

Wenn das Bild nach dem Fixiren abgewaschen ist, wird es in cine Schale 

gebracht, weIche zehnfach verdiinnte Schwefelsaure enthalt. Nach Verlauf 

einer gewissen Zeit langt die Schicht an sich abzuheben. Nun wird die 

Glasplatte vorsichtig herausgenommen und nach gehOrigem Abtropfen platt 

auf einen Tisch gelegt. Die gelinde erwiirmte Wachsleinwalld muss behutsam 

auf die Glasplatte geiegt werden, illdem man mit gelindem Drucke auf del' 

Riickseite einherrahrt, urn £las Anhaften zu befOrdern. Dann kann llIan die 

Wachsleinwand abheben, weil das Collodiumhiiutchen an del' Oberfliiche haften 

bleibt. 

Auf Collodium lassen sich auch, und zwar direkt in del' Camera, t ran s

pHente positive Bilder anfertigen. Naehdem LASSAIGNE und VERIGNON 
\ 

schon 1839 und 1840 ziemlich unklare Verfahren mitgetheilt hatten, positive 

Bilder auf Papier in der Camera herzustellen, hat POITEVIN im Jahre 1859 
klare und deutliche Anweisungeu gegeben, wie dasselbe Ziel auf Collodium 

zu erreichen ist. 

Ein auf gewohnliche Weise praparirtes und sensibilisirtes Collodium wird 

einige Sekunden dem direkten Tageslichte ausgesetzt und darauf das Silber

nitrat mit reinem Wasser weggespiilt. Die wohl abgetropfte Glasplatte wird 

dann mit einer verdiinnten (dreiprozentigen) Jodkaliumlosung iiberzogen und 

dreimal so lange exponirt, als gewohnlich. Die nun mit Wasser abgespiilte 

Glasplatte wird mit Pyrogallussaure entwiekelt, del' man einige Tropfen Sil

berlosung zugesetzt hat. 

So erhiilt man statt eines negativen ein positives Bild. Bis jetzt ist vom 

theoretischen Gesichtspunkte keine Erkliimng irgendweleher Art iiber dies 

interessante Verfahren vorgebracht worden. 
DE LA BLANcHERE hat bemerkt, dass ein negatives Bild 80fort positiv wird, 

wenn man wahrend des Hervorrufens plotzlich Licht in das Dunkelzimmer 

fallen liisst. Diese biiufig beobachtete Thatsache hat bis jetzt noeh keine ge

niigende Erklarung gefunden. 
SABATIER hat seinerseits nacbgewiesen, dass ein gewohnliehes Negativ, 

wenn man die Entwickelung unterbricht, sobald alle Details ersehienen sind, 

dann die Giasplatte mit reinem Wasser abwascht und sie in ein alkalisches 

Silberbad bringt, beim nachfolgenden Entwickeln mit Pyrogallussaure ein 

positives Bild giebt. 
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:J« Anhang. 

Sutton's modifizirtes Collodiumverfahren. 

THO:lIAS SUTTON aus Jersey hat neuerdings (1. Juni 1863) einen Vorschlag 

gemacht, welcher die volle Beachtung aller praktischen Photographen ver

dient. Er wascht die Platte nach dem Empfindlichmachen in destillirtem 

Wasser tllchtig ab und taucht sie dann abermals, etwa eine halbe Minute, 

in das Silberbad. 

Dies hat einen doppelten Vortheil. Einmal wit'd das Hautchen fast noch 

cinmal so empfindlich, und zweitens werden viele storende Erscheinungen 

vermieden , Flecke und Durchliicherungen fallen weg und del' Entwickler 

fliesst leicht und gleichmassig iiber die Platte. 

Ausserdem ist hienlurch dem vielbeschiiftigten Photographen die beste Ge

legenheit gegeben, eine grossere Menge Aufnahmen, als gewohnlich, zu machen. 

Er kann in friiher Morgenstunde seine Platten collodioniren und sensibilisiren 

und sie ruhig im Wasserbade stehen lassen, bis Kunden vorsprechen. In 

einer halben Minute ist dann eine Platte zur Aufnahme hergerichtet. 

SUTTON sucht die Vorzllge seines Verfahrens dadurch zu erklaren, dass 

die Produkte del' Zersetzung, welche beim Verweilen del' Platte im Silberbade 

entstehen, durch das Abwaschen fortgeschaffi werden. Das Collodiumhiiutchen 

ist mit salpetersaurem Kali, mit Cadmiumoxyd odeI' Ammoniak gleichsam 

beladen, und wenn Bromcadmium ooer Bromammonium im Collodium sich 

befindet, bleibt bei del' langsamen Zersetzung diesel' Salze, die nicht in l\finu

ten, sondern erst in Stllnden VOl' sich gebt, auch davon ein gut Theil hiingen. 

Aile diese Substanzen wirken hemmend auf die chemischen Veriinderungen, 

welche wahrend oer Belichtung VOl' sich gehen, sie unterbrechen und ver

zogern dieselben. Indem man sie also durch Abwaschen wegschaffi, "'ird del' 

chemische Vorgang vereinfacht und die EmpfindJichkeit des Hautchens ge

steigert. 

Man sieht, SUTTON'S Gr[mde sind stichhaltig. Nur mochten "ir fUr das 

zweite Eintauchen del' Platte ein eigenes Silberbad empfehlen, welches 

selmacher als das erste sein muss, damit die konzentrirte,Silberlosung Dicht 

das auf del' Platte schon vorhandene Jodsilber aDgreife. 
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III. Manipulationen. 

Rei n i g end erG 1 asp 1 at ten. 

Wir haben oben schon gesehen, dass Spiegelglasplatten mehr zu empfehlen 

sind, als Platten aus gewohnlichem Glase, und dass auf aIle Faile ein sorg

faltiges Abschleifen del' Kanten nothig ist, urn Vel'wundungen vorzubeugen. 

Sollten diese aber zufiillig vorkommen, so lasst sich das Bluten am leichtesten 

mit einer wasserigen Losung von Eisenchlorid stillen. 

* Man verwendet das Eisenchlorid am besten in Verbindung mit Collodium, 
indem man 

in 

lost. 

1 Theil krystallisirtes Eisenchlorid 
6 Theilen Normalcollodinm 

Dabei ist indessen einige Vorsicht nothig, weil beim Auflosen des Eisen

chlorids eine hedeutende Wiirmeentwicklung auftritt, welche sich bei etwas 

grosseren l\fengen rasch his zum Sieden des Collodimns steigert. 

Das Eisenchloridcollodium hat eine rothgelbe Fiirbung und giebt auf die 

Hand gebracht ein gelhes, sehr elastisches I1iiutchen (s. BOTTGER'S Polyt. 

Notizblatt 1862, S. 256). 

Neue Glasplatten hahen immer eine fettige Oherflaehe und sind mit fremd

arligen Substanzen iiberdeckt, welche aussel'ordentlieh fest haften. l\fan muss 

sie deshalb mit einer konzentrirten Losung yon kohlensaurem Kali behandeln. 

Wei! abel' dies Alkali die Oberhaut del' Hande sellr angreirt, thut man wohl, 

auf folgende Weise zu verfahren. 

Die konzentrirte Lusung wird in eine Ciivette aus Guttapercha odeI' Glas 

gegossen und die zu reinigenden Platten werden mittelst eines Glas - odeI' 

GuttaP!lrchahakens in das Bad getaucht nnd e i n i g e S e k u n den dal'in ge

lassen. l\Ian heb! sie dann Iangsam heraus und liisst sie auf einem Platten

gestell eine Zeit lang stehen, damit das Alkali geniigend einwirken kann. 

Sobald eine grossere Anzahl von Platten auf diese Weise behandeIt ist, spuIt 

man die erste in einem grossen Gefiisse reichlich mit Wasser ah, indem man 

zugleich mit einem Baumwollbauschchen die mechanischen Verllnreinigungen 

entfernt, welche dieselbe bedecken. Nun wird die Platte auf einem Platten

gestell clem Trocknen uberlassen. 

Wenn die Glasplatten schon gehraucht sind, ist die Salpetersaure zum 

Reinigen vorzuziehen. Das Verfahren ist genau so, wie wir es ehen he

schrieben haben. Man tbut abel' wobl daran, zuerst die Collodiumbautchen 

zu entfernen und in einem hesondern Gefiisse aufzuhewahren, um sp~itel' das 

darin vorhandene Silber auszuziehen. 
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Die gereinigten Glaser miissen am Tage yor dem Gebrauche, oder besser 

am Morgen des Tages, wo man sie verwendet, geputzt werden. 

Es ist keine leichte Saehe, eine Glasplatte gut zu putzen, und immerhin 

geMrt eine gewisse Uebung dazu, diese Manipulation mit Erfolg auszufiihren. 

Die beste Methode ist folgende: 

Man bringt die Glasplatte zwischen die beiden Bretehen des Putzbrettes, 

welche jedoeh nieht hOher seiu durfen, als die Dicke des Glases betragt, damit 

die OberIHiehe von allen Seiten vollkommen frei sei. 

Neben sieh stellt man eine Flasche mit weiter Oeffnung 

(Fig. 186), deren Kork mit einer an beiden Seiten offenen Rohre 

versehen ist. In der Flasehe befindet sieh ein Gemiseh von 

Tripel, Alkohol und etwas Ammoniak, in solchen Verhliltnissen, 

dass ein nieht allzu fester Brei sieh bildet. 

Man bringt einige Tropfen dieses Gemisches auf die Glas

platte und reinigt dieselhe mit einem Stiickchen Seidenpapier, 

indem man von der einen Ecke zur andern kreisformig dariiber 

hinfiihrt. 

Wenn man glaubt, hinlanglieh gerieben zu haben, entfernt 
J'ig. 186. man den Tripel mit einem trocknen leinenen Tuche und nimmt 

die Glasplatte aus dem Putzbretchen. Nun wird sie von hinten und an den 

SeHen abgewischt und auf ein Heft Papier gelegt, wo man sie mit Dam

hirschl eder oder v 0 II k 0 m men t roc ken e r Leinwand abreibt. 

Die so gereinigte GlaspIatte wird in einen Plattenkasten aus Zink (nieht 

aus Holz) gebraeht, an dessen einer Seite man sich ein Zeichen macht, urn 

sofort die gereinigte Seite del' Glasplatte wieder erkennen zu konnen. Dieser 

Kasten aus Zink muss aber sorgfaltig ausgewischt sein, bevor man die ge

reinigten Platt,en hineinstellt. Man halt ihn sorgfaltig verschIossen, damit 

kein Slaub eindringt. Eine gut gereinigte Glasplatte muss be,im Anhauchen 

wedel' Linien noch Punkte zeigen, Eigenschaften, die librigens die Praxis 

bessel' kennen lehrt als aIle un sere Vorschriften. 

Eine Glasplatte darf nicht sofort nach dem Putzen verwendet werden, 

weil sie dureh das Reiben elektl'isch geworden ist und sich in Folge dessen 

mit Staubtheilchen iiberzieht, welche so fest haften, dass man sie mit einem 

Haarpinsel nicht wegschaffen kann. 

Das U e b erziehen mit Collodium. 

Das Ueberziehen mit Collodium lnUSS im Dunkelzimmer geschehen, weil 

das Empfindlichmachen del' Glaspfatte unmittelbar darauf foIgt; doch braucht 

man erst beim Eintauchen ins Silberbad die KIappe vor dem gelben .'enster 

vollstandig niederzulassen. 
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* Die Praxis !ler meisten Photographen, das Collo!lioniren der Glasplatte 

in yollem Lichte vorzunehmen, ist dnrchaus zu verwerfen, weil die unsicht

bare Phosphorescenz, welche durch Beliclrtung auf dem Glase hervorgerufen 

wird, . nUl' allzu leicht eine Ursache des Misslingens wird. Ebenso wichtig 

ist es, die Glasplatten im Dunkelzimmer ZlI putzen und vor dem Gebrauche 

langere Zeit im DlInkeln aufzubewahren. (Siehe LIESEGANGS phot. Archiv 

~r. 42: Phosphorescenz und Fluorescenz in ihrer Bedeutung fUr die Photo
graphie. Von K. DE ROTH.) 

Das Collodium wird behutsam aus dem in Fig. 184 dar
gestellten Apparate in eine Flasche mit weiter ]}fiindung 

(Fig. 187) gegossen. In Fig. 188 ist eine ahnliche Flasche 

mit GlasstOpsel dargestellt, welche graduirt ist, urn die 

)Ienge des verbrauchten Col1odiums zu wissen. Bevor man 

die Glasplatte aus dem Plattenkasten nimmt, ofInet man 

diese Flasche und reinigt sorgfiiltig den Hals der-
s elben. 

Der Gehrauch von Glasplatt,en mit abgeschliffenen 

'I 
1 
I 

zig. 187. 

Randern hat den grossen Vortheil, dass das Collodiumbautchen dadurch 

gleichsam Anhaltspunkte gewinnt, "elche das Ablnsen verhindern. 
Urn den Stauh wegzuschaffen, wird die Glasplatte vor 

dem Collodioniren mit einem Stauhpinsel mit langen Haaren 

abgewischt. Diesel' Pinsel muss selbst in einer Biiehse 

mit Deekel aufbewahrt werden, damit er nicht staubig win!. 

Beim Uebergiessen grosser Glasplatten bedient man sich 

der PlattenhaIter, tHe wir schon fruher beschrieben haben. 

Urn aher diese Anweisung nieht unnotllig verwickelt zu 

machen, wollen wir bIos die gewohnliche l\Iethode he

schreiben. 

Die Glasplatte wird an einer Eekc zwischen Daumen 

uml Zeigefinger (Fig. 189) so festgehaiten, !lass die heiden 

freien Ecken dem Operateur zugekehrt sind. Indem man 

nun die Platte horizontal halt, giesst man in Beine ge
jig. 138. 

wisse Menge Collodium auf, welche man durch leichtes Neigen der Platte 

zuerst nach der Seite A]) f1iessen lasst und dann nach del" Ecke C, welche 

derjenigen gegeniiber liegt, die man in der Hand hiilt. 
Sobald das Collodium die Platte vollstandig bedeckt, was in wenigen 

Sekunden geschehen muss, hebt man die Glasplatte senkrecht in die Hohe 

(Fig. 190) und liisst -die uberschiissige Fliissigkeit in eine eigens dazu be

stimmte Flasche lauren. Man darf sie nicht in die Ausgiessflasche bringen, 

weil etwaige Unreinigkeiten, die sich auf der Glasplatte befinden, mit clem 
Monckhoven, Handb. d. Photographie. 25 
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Collodium abfliessen und spater gute Bilder verderben konnen. Das abge

gossene Collodium wird am Ahend in die oben schon hesehriebene Klarungs

flasehe (Fig. 184) gegossen, urn spater, wie angegeben, verwendet zu werden. 

Beim Abgiessen des Collodiums zeigen sieh anfangs eine Reihe von Streifen 

in del' Richtung A C. Wenn man aber die Glasplatte abwechselnd naeh B 

und .D neigt, versehwindcn (liese Streifen und die Sehieht wird gleiehformig. 

zig. 139. XUfgitlitn ~tS (foUo~iums. 

Wenn das Collodium ein wenig dick ist, 

gehen diese Streifen nieht vollstandig weg, 

bei gewissen Collodien treten sie sogar 

_ sehr stark hervor, verschwinden abel', so

bald das Hautehen troeken ist. Sie seha-

den iibrigens dem Bilde dm'ehaus nieht. 

Die Praxis allein kann diejenigeHand

fertigkeit verleihen, welche erforderlieh 

ist, urn eine gute Collodiumsehieht zu 

bekommen. Urn sich' zu tihen, muss 

man bei kleinen Glasplatlen anfangen 

und allmalig ZIl grussern aufsteigen. Bei Glasplatten von 30 zu 40, 40 zu 

55 C., lind !larilbel' hinaus, pflegt man die Mitte der Glasplatte Zll un ter

stiitzen, indelll man sie z. B. auf den Kork einer Flasehe legt. 

Jig. 190. Xbgit8tll ~tS l!r· oUo~illms. 

Bei einem gesehickten Aufgiessen 

des Collodiums darf .al1eh nieht ein 

Tropfen verI oren geben. Besonders muss 

man Sorge tragen, dass das Collodium 

nieht ilber die Rilekseite der Glasplatte 

fliesst; wenn es aber geschiebt, muss 

man dieselbe naeh dem Empfindlich

maehen abwisehen. 

Der riebtige Augenbliek, urn die 

Platte in das Silberbad Zll tau chen, lasst 

sich bei einem Aethercollodium an dem 

Aussehen derselben erkennen. Die 

Schieht gewinnt ein mattes An

s e hen, indem der Aelher fast ganzlieh 

verdunstet und an der Rtickseite der 

Platte die feuehten Dunste des Zimmers verdiehtet. Die Ursache davon ist 

die dureh rasehe Verdunstung des Aethers erzeugte Kalte. 

Bei einem Alkoholeollodium zeigt sich diese Erseheinung niehl. E~ kommt 

dabei, wie wir schon hemerkt haben, auch weit weniger darauf an, genau 

den Augenhlick ahzupassen, wo die Glasplatte in das Silberhad gehracbt 
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werden muss. Auch lehrt die El'fahrung sehr rasch die genaue Zeit kennen, 

"elche zwischen dem Ueberziehen mit Collodium und dem EmpfimUichmachen 
rerstl'eichen darf. 

Das Empfindlichmachen der C 0110 diums chich t. 

Man bedient sich dazu gcwohnlich eincr Ciirclte aus Glas odeI' Gutla

pereha, doch ist die oben besprochene Ciivette aus gelbem Glase vorzuziehen. 

Die Glasplatte muss ohne Anhalten in das Silberbad getaucht werden 

lind genftgende Zeit darin verweilen. Es thut wenig zur Sache, ob sie einige 

Minuten zu lange darin bleibt, es ist abel' entschieden uachthcilig, we un sie 

ZLl kurze Zeit dal'in verweilt. 

Das Collodiumhiiutchen wird, dllrch Umwandlung del' alkalischen Jod\'er

bindung in Jodsilber, langsam weiss. Wenn es zu raseh weiss werden 

sollte, ist dies ein Zeichen, dass man mit dem Eintauehen zu lange gewartet 

hat. Dadureh leidet die Empfindlichkeit. Beim Alkoholcollodillm ist diesel' 

f'ehler weniger zu H:trchten, im Gegentheil dart' man nicht allzufriih ein

tauehen, weil sonst das Hautchen in Fetzen auseinauder zu gehen pflegt. 

Wenn man nach einigen Sekunden die Glasplatte in die Hohe hebt, hat 

sie ein oliges Ausseben und ist niellt gleichmassig durell die Silbernitrat

if)stmg benetzt. Es bUden sich aderartige Fliissigkeitsstreifen, welche man 

dnrch Auf - und Abbewegen del' Platte im Silherbade vertreiben kann. Wenn 

sie rerscbwllnden sind um} die Flftssigkeit gleichmassig iiber die Platte Hiuft, 

liisst man dieselbe einige Sekunden abtropfen, bringt sie dann in die Cassette 

lIud expouirt sofort. 
Bei Glasplalten von mittlerer Dimension, z. B. von 21 Cent. ZII 2i, be

wlihrt sich die Cftvette, bei gl'iisseren ist eine Sehale mit vorspringendem 

RamIe (Fig. 134) vorzuziehen. Diese Schale win} durch Unterschieben eines 

Stftekes Holz in eine geneigte SteHung gebracht. 

Die ganze Fliissigkeit sam melt sieh dadurch an einer Seite und aus diesem 

Gruude ist es gut, wenn die Randel' del' Schale sehl' lIoch sind, odeI' einen 

vOl'springenden Rand haben. Die Glasplatte wird mit del' Collodiumseite nach 

oben auf den Theil des Bodens gesetzt, welcher von der Flibsigkeit nicht 

erreicht wird. Man fasst sie mit del' einen Hand mittelst des Silberbad

hakens, wahrend man mit del' andern die Schale hebt (Fig. 191). Nun wird 

die Glasplatte so weit ni~dergelassen, bis sie die Fliissigkeit bert/brt, dann 

lasst man sie los und bringt die Sehale plotzlich in eine horizontale SteHung. 

Die silberhaltige Losung bedeckt nun auf einmal die ganze Glasplatte. 

Man muss den Haken stets unter del' Glasplatte lassen, weil er sonst 

leieht die ausserst verletzliche Schicht beschadigen kiinnte. 
25* 
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Eine dritte Methode besteht in der Verwendung eines doppelten Hakens 

aus Fischbein, zwischen dessen beide Enden (Fig. 192) die Glasplatte ge

bracht wird. Man taucht sie dann auf einmal in die Losung. 

Welches Verfahrell man abet· auch befolgen mag, das Allerwichtigste ist: 

die Glasplatte 0 h n e An h a It ell in das Silberbad zu tauehen, sonst bilden 

sirl! Linien, die nicht wegzuschaffen sind und das Bild vollstandig verderben. 

Endlich wollen wir noeh einige Rathschlage geben, deren genaue Befol

gung libel' yiele praktische Sehwierigkeiten hinweghilft. 

1. Die Schalcn, welche zu den Silberbadern verwendet werden, miissen 

immer vollstandig rein sein. 

£ig. 191. Dos Q;inlnndJtn btr (()Inspl nllt in bns 'silbtrbnb. .fig. 192. 

2. Wenn man Ciivetten brancht, muss man nie vergessen, sie wohlver

schlossen zu halten, so lange man sich derselbell nieht bedient, weil sonst 

Staub hineinkommt. Bei gewohnlichen Schalen ist es nOthig I am Ende des 

Arbeitstages die Fliissigkeit in die Aufbewahrungsflasche zuriickzugiessen. 

* Als Aufbewahrungsflasche ist eine sogenannte WOULF'sehe Flasche mit 

clrei Halsen zu empfehlen. In den miltlern Hals steckt man einen grossen 

Glockentrichter mit Filter, in die beiden and ern BaIse durehbohrte Korke, 

in welche Glasrohren hineinpassen, die ganz \Vie bei del' oben beschriebenen 

Spritzflasche (Fig. 59) gebogen sind. Man bringt am Abend das Silberbad 

auf dus Filter und blast es am .Morgen volIkommen gereinigt wieder in die 

Silberbadschale. 

3. Es ist dringend nothwendig, VOl' dem Gebranehe des Silberbades mit 

einem staubfreien Sttieke Losehpapiers tiber die Oberllaehe zn fahren, um 

etwaige Verunreinigungen zu entfernen. 

4. Bevor man die Glasplatte in die Cassette del' Camera bringt, muss 

man das Aufsehiebebretchen del' Cassette kriiftig offnen und sehliessen, urn 
den anhangenden Staub loszuwirbeln. 
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5. Man muss die Glasplatte so in die Cassette stellen, dass die Seite, 

welche beim Abtrtipfeln uuten war, sich wieder unten befindet. Die geschlos

sene Cassette muss aueh beim Tragen in derselben Stellung verbleiben, damit 
das Silbernitrat sich am untern Theile der Glasplatte an sammIe und nieht 

dlU"ch Zuriiekfliessen Fleeke veranlasse. Wenn man unten in der Ca~sette auf 
der Riickseite der Platte einen Streifen gl'auer Pappe anbl-ingt, wird die Sil
berlosung auf bequeme Weise absorbirt lind geht nieht verlol·en. 

6. Das Empfindlichmachen muss unmittelbar vor der Beliehtung geschehen. 
Wenn eine zu lange Zeit zwischen beiden Operationen vel'streicht, erhalt die 

GlaspIatte ein siebartiges, durehltiehertes Aussehen. Dies rlihrt von del' Bil
dung des JodsilbersaIpeters her, welcher sich durch die Konzentration des 

Silbernitrats in kleinen Krystallen auszuscheiden beginnt. 

Belichtung in der Camera. 

Dies Kapitel umfasst: 

1. Das EinsteUen. 
2. Das Setzen der Person und die eigentliche Aufnahme. 

Vas Einstellen. Das Einstellen bezweckt, auf dem matten Glase ein 

scharfes Bild zu erzielen. Es ist also nothwendig, sieh vorher Zll iiberzeugen, 
ob die Cassette gut eingerichtet ist. Zu diesem Zwecke misst man mit einem 

Lineale die Entfernung zwischen dem matten GIase und dem vordern Theile 

des Ringes, woran sieh das Objektiv befindet. Indem man nUll das matte 

Glas durch eine Cassette mit einer Glasplatte ersetzt, kann man sieh Ieicht 
iiberzeugen, ob die Entfernung in beiden Fallen eine gJeiche ist. 1m ent

gegengesetzten Faile muss man das matte GIas richtig fassen lassen. 

Ob das Objektiv einen chemischen Fokus besitzt, erkennt man auf foIgende 
Weise: 

Man stellt auf einer collodionirten und sensibilirten Glasplatte ein, indem 
man das Schiebebretchen olfnet. Dann ersetzt man diese Glasplatte durch 

eine unbelichtete und nimmt ein Bild auf. Wenn man die Einzelheiten des 
auf diese Weise sorgfiiltig eingestellten Negalivs genau priift, erkennt man 
leicht, ob eine Fokusdilferenz stattfindet. Wenn sie vorhanden ist, muss man 

yerfahren, wie auf Seite 35 angegeben ist. Da das Objektiv kein vollkom
menes Bild giebt, "ird der eine Theil einer Ansicht immer viel scharfer 

als der andere sein. Man muss deshalb bei Ansichten die Hauptpunkte und 

bei Port rats den Kopf vorzugsweise scharf einstellen. 
Das Einstellen selhst ist sehr leicht. Die Camera befindet sich auf dem 

Stativ mit dem Objektive auf den aufzunehmenden Gegenstand gerichtet. Nach 

Wegnahme des Objektivdeckels bedeckt man das matte Glas mit einem dunkeh~ 
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Tuche und sucht durch Einschiehen und Ausziehen des Auszuges der Camera 

ein scharfes Bild zu bckommen. Sobald man hinreichende Scbarfe erzielt 

hat, zieht man die Schraube an, welche sich hinter dem matten Glase be

Ilndet, und vel'schliesst das Objektiv behutsam mit seinem DeckeL 

Da lias Objcktiv eine Mikrometerschraube hat, geschehen nur die grobern 

Bcwegungen mit Hiilfc des Auszugs der Camera, das feinere Einstellen win} 

durch dicse Mikrometerscbraube bewerkstelligt. 

Die Beschalfenheit des matten Glases llbt auf das Einstellen 

grossen Einfluss, Ein grobkorniges mattes Glas ist sehr un

vortheilhaft, hei einem allzu durchsichtigen matten Glase ist 

ahel' das Einst.ellen vollstandig unmoglicb. 

Wenn £las Objektiv eine sehr kurze Brennweite hat, muss 

man sicb beim Einstellen einer Lupe bedienen, Dies ist VOl' 

allen Dingen nothwendig, \Venn die Negative spater vergrossert 

werden sollen, 

J)as Setzen der Person und die Belichtung in der Camera, 
Das Setzen der Pel'son hangt ganzlich yom guten Geschmacke 

des Operateurs ab, wir Mnnen uns in dies em Werke hierllber 

nicht weiter auslassen (siehe indessen: "Anhang zum Collodium

vcrfahrcn"). Urn den Gesetzen der Optik zu geniigen, muss 

die Person so sitzen, dass Korper und Kopf z u rAe h sed e s 

" Ohjektivs senkrecht stehen. 
Um die Person in derselhen Stellung festzuhalten, bedient 

man sich eines sehr bekannten Instrumentes, welches den 

Namen Kopfhalter Hilnt (Fig. 193). Es besteht aus einer Holz

leiste ii, welche vermittelst eines Brcttes 0 an dem Stuhle be-

.fi9. 1~3. festigt wird, indem man die Schrauben f f anzieht. Am obel'll 
{lo~r~nlttr. Theile befindet sich ein bewegliches Stllck mit einem Halb-

I,reise, in welchen de\' Kopf hineingelegt wird. Auch diesel' Halbkreis ist 

beweglich, kann abel' dllrch eine Klemmschraube a festgestellt werden. 

Es giebt allch Kopfhalter zum Aufrechtstehen, die ganz aus Eisen ange

fertigt sind. In Fig. 74 rechts ist ein solcher zu sehen. 

Der Kopfhalter darf nicht eller feslgestellt _ werden, als bis die aufzu

nehmende Person eine natiirliche Haltung angenommen hat. Viele Kiinstler 

pflegen sich dieses Instrumentes niemals zu bedienen, weil dadurch, wie sie 

behallpten, stets cine gezwlIngene Haltung bewirkt wird. 

Die Farbe der Gewander iibt einen grossen Einfluss auf die SchOnheit 

eines Bildes. Bei einer dunkeln Gesichtsfarbe stehen dunkle Gewander gut, 

wahrend bei hellem Teint sich helle Kleider bessel' ausnehmen, ausgenom

men, \Venn sie gelb odeI' oransefarbig sind, weil diese Farben nur eine 
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schwache chemisehe Wirkung iiben. VOl' del' Person un!l hinter !ler Camera 

mu~s man ein !lunkelblaues Tueh ausspannen, worauf crstere die Augen heften 

kann, ohne dieselben zu ermiiden. Ein bestimmter Punkt auf fliesem Tuche 

muss wiihrend der ganzen Dauer der Aufnahme fixirt werden, doch braucht 

man sich nicht den Zwang anzuthun, das Blinzeln mit den Augen zu ver

meiden, sonst erhaIt das Bild einen gezwungenen, sehr unangenehmen Aus

druck. Man beginnt damit, del' aufzunehmenden Pel'son diejenige SteHung 

zu geben, welche ihr am besten gefaUt, indem man durch eine muntere 

Vnterha/tung herauszubringen sueht, wie ihre gewohnliehe Korperhaltung ist. 

)Ian erklart ihr, dass £lurch Anhalten des Athems nnd starres Oeffnen del' 

Augen, ohne BIinzeln, das Bild wenig ahnlich werden wiirde. Sobald die 

Stellung eine angemessene ist, geht man zur Beleuchtung iiber, eine Saehe, 

die sich nur aus der Erfahrung lernen lasst. Die Person muss, wahl'enu man 

einstellt und !lie Platte fertig macht, mar dieselbe Stellung beibehalten, 

braucht aher lIicht gerade zu einer vollstandigen UnhewegIichkeit verdammt 

zu sein. Wenn man mit der Platte aug der Dunkelkammer zurilckkommt, 

ersetzt man das malte Glas durch die Cassette und zieht das Schiebebret

chen in die Hohe. ~Ian iiberzengt sich, ob die Person noeh die ihr vorher 

gegebene SteHnng einnimmt, und iiITnet !las Objektiv, indem man die Zahl 

der zur Aufnahme erforderlichen Sekunden abzahlt. 

Ein F!lden von einem Meter Lange, der unten eine Bleikugel tragt, giebl 

die Sekunden an, wenn man ihn in Schwingungen vel'setzt. Gewiihnlich zahlt 

man aber (liese Sekunden in Gedanken nnd weiss durch Uebung das Richtige 

Zl1 trelfen, Sobald die Exposition geniigend ist, win) das Objekliv ZtIgemacht 

nnd das Bretchen del' Cassette niedergeJassen. lUan nimmt die Cassette hera us 

und bringt sie in die Dunkelkammer, urn zur Entwickelung zu schreiten. 

Anh an g. 

Ursach~n der Verschiedenheit in den Aufnahmezeiten. 

Es ist ausserordentlieh schwierig, die Dauer der Belichtung genau anzu

geben, wei! gar zu viele Ursa chen darauf Einfluss ausiiben. Wir kiinnen des

halb keine genauen Angaben, sondern nur Andeutungen geben. 

1. Die Aufnahmezeit il't gieich dem Quadrat cler Brennweite des Objektivs, 

abgesehen vom Durchmesser desselben. Daraus folgt, dass ein Objektiv, dessen 
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Brennweite 2-, 3-, 4mal grosser ist als die eines and ern von gleicher Oelfnung, 

eine 4-, 9-, 16mal Hingere Exposition fordert. 

2. Die Raschhcit der Aufnahme ist der OberlHi.che der verwendeten Blende 

proportional, d. h. wenn eine Linse mit Blende von einem Centimeter Durch

messer in 10 Minuten ein Bild giebt, so braucht man nur 1/4 dieser Zeit, 

also 2 lVlinuten 30 Sckunden, wenn die Blende. den doppelten Durchmesser, 

und den neunten Theil, wenn die Blende den dreifachen Durchmesser hat u. s. w. 

Doch ist dies Gesetz nul' ein annaherndes. 

3. Die Zeit del' Aufnahme ist verschieden, je nach Farhe der Glaser des 

Objektivs, ihrer Zusammensetzung und Politur. Aus diesem Grunde sind die 

deutschen und englischen Gliiser zuweilen rascher als die franzosischen, deren 

Crownglas fast immer eine rothliche Farbung hal. Die Natur des Glases ubt 

auch einen Einflnss auf die Raschheit der chemischen Wirkung. pie Unter

suchungen verschiedener Gelehrten beweisen, dass die chemische Wirkung 

des Lichtes sich mit dem Mittel andert, durch welches es hindurchgeht. 

4. Es ist besser, wenn die heiden Linsen des achl'omatischen Ohjektivs 

mit Canadabalsam ZLIsammengeklebt sind, als wenn sie hloss an einander ge

legt sind, weil das Licht weniger Verlust erleidet, indem es dUl'ch diesen 

Fil'lliss hi11l1urchgeht, als wenn es sich an der Oberflache der nicht ange

klebten Linse reflektirt. 

5. Die Aufnahmezeit wechselt auch mit der Beleuchtung und Grosse des 

aufzunehmenden Gegcnstandes. Eine grosse, gut beleuchtete Ansicht lasst 

sich 100 mal rascher aufnehmen, als ein von zerstreutem Lichte erhellter 

Gegenstand, den man in natiirlicher Grosse wiedergeben will. 

6. Auch die Stun de , in welcher man arheitet, verandert die Dauer der 

Belichtung. Schon NIEPCE und DAGUERRE haben die seltsame Erscheinung 

beobachtet, £lass das Licht am Vormittage viel rascher einwirkt als am Nach

miltage. 

Es giebt Instrumente, Photographometer genannt, urn die chemische Kraft 

des Lichtes zu messen. Sie geben also nicht die absolute Intensitat, d. h. die 

Leuchtkraft des Lichtes an, sondern vielmehr die Wirkungskraft dieses Agens 

auf Jodsilber. 

7. Aneh die Jahreszeit uht einen betrachtIichen Einfluss auf die Dauer 

del' Aufnahme (BUNSEN und ROSCOE). 

8. Die Bl'eite des Ortes dagegen scheint keinen hemerkenswerthen Ein

fluss zu haben, denn unter dem Aequator al'beitet man eben nieht viel rascher 

als in den gemassigten Zonim. 
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Das Entwic ke In und Fixiren des Bildes. 

Wenn die Glasplatte aus der Cassette genommen worden ist, wird die Riick
seite mil Loschpapier abgewischt, um den UeberscllUss des Silbernitrats zu 

entfernen, welches sonst Flecke verursachen wiirde. 
Die Schicht zeigt keine Spur eines Bildes, dies tritt aber sofort hervor, 

wenn man die beIichtete OberfHiche mit einer Eisenvitriollosung iibergiesst. 
Man nimmt die Platte zwischen Daumen und Zeigefinger, ganz so wie beim 

AlIfgiesseu des Collodiums. Del' Eisenvitl'iol, welcher vorher in eiu passen
des Glas mit Ausgllss (Fig. 62) ge
gossen ist, wird lfIit einem Male 

rasch liber die Oberflache del' 
Glasplatte vel'breitet, indem man 
(liese heim Aufgiessen so neigt, 

dass die l.osung sich 0 h n e An

h a I ten ausbreitet. Dann giesst 
man sie rasch ab und sofort wieder 
auf, unter forlwahrendem Neigen 

~er Glasplalte narh rechts und 
links, damit del' Hervorrufer iu 
besUiudiger Bewegllng hleibt. (Fig. 

194.) 
Das Bild erscheint aIImiilig. 

Sohald man glaubt, dass es hin

langlich hervorgekommen .ist, spiill 

man die Glasplatte in einem reich

lieh mil Wasser gefiillten Gefiisse 
vorsichlig ab und setzt sie dann einem 

wird das Bild fixirt. 

5ig. 19-1, . i!ntwiIRr[n brs Utgntius. 

Strahle kallen Wassers aus. Darauf 

Bei Glasplatten von grosser Dimension ist das Hervorrufen weit schwie
riger. In diesem Falle wird die Glasplatte in eine etw3s grosse Schale mit 

Glasboden gelegt, die man geneigt halt (Fig. 195). Der Eisemitriol wird so 
in den untern Theil del' Schale gegossen, dass er die Glasplatte nicht 

bel' ii h r t. Dann neigt man die Schale rasch in entgegengesetzter Richtung. 
sobald aber die Eisenlosung die Glasplatte iiberdeckt, giebt man der Sehale 

eine seitliche Neigung, urn eine rasche ~lischung des Hervorrufers mit del' 

silbel'haltigen Fliissigkeit zu bewirken, welehe sich noeh auf del' Glasplatte 

befindet. Dieser Punkt ist von wesentIichel' Bedeutung, urn das Auftl'eten 

yon Flecken zu vel'meiden. 
~Ionckhoven, Handb. d. Photographie. 26 
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Weil von dem Hervorrufen des Bildes hauptsachlich das Gelingen ablllingt, 
wollen wir genauer auf die Einzelheiten eingehen. 

Die Collodiumschicht wird von dem Eisenvitriol im Verein mit dem Silber
nitrat impragnirt, wodurch das latente Bild, als Resultat del' Lichtwirkung 
auf Jodsilber, sichtbar wird. Wenn man nun zu wenig vom Entwickler auf

gosse, wiirde cine ungleiche .l\Iisehung mit dem SHbernitrat VOl' sich gehen 
und sich durch zahlreiche Flecken offenharen. Urn einen guten Erfolg zu 
erzielen, muss man rasch eine solehe Menge dieses Hervorrufers auf die 

Platte giessen, dass sie reichlich davon iiherdeckt wird, und dann den Her

vorrufer mehrfach hintereinander ah - und aufgiessen . 

.fig. 195. QEntlllidtdn VOll gro~ ~lnsvlnt!tn. 

Wenn del' Eisenvitriol nicht Alkohol genug enthaIt, wird er von dem 

Hautchen gleiehsam abgestossen und vertheiIt sich in Adern, welche unver
tiIgbare, marmorartige, dunkle Fleeke geben. Diesem Uebelstande kann man 

also leicht durch Zusatz von Alkohol abhelfen. Auch die Menge del' Essig
saure im Eisenvitriol iiht einen Einfluss auf die Resultate. Je meltr Essig

saure man zusetzt, desto langsamer kommt das BiId zum Vorschein, abel' 
es wird auch urn so viel kraftiger. Wenn man z. B. ein Bild entwickelt, 

worauf sieh eine Gruppe von Personen befindet, von denen einige weisse 
Kleidel' tragen, so muss viel Essigsaure im Hervorrufer sein, wahrend im Gegen

theH ein graues und diisteres Monument sich bessel' entwickelt, ,wnn man 

wenig Essigsaure nimmt. Bei del' Pyrogallussaure tritt diese Wirkung noch 
deutlicher hervor. Dies ist ein schwieriger Punkt, del' eine grosse Erfahrung 

von Seiten des Operateurs voraussetzt. 
lUau soil den Hervorrufer zuerst auf den ohern Theil del' Glasplatte giessen, 

weil beim Aufgiessen auf den untero Theil unfehlbar Flecke entstehen, weil 

hier £las Silhernitrat im Ueberschusse vorhanden ist. Aus dies em Grunde 

dad man nicht vergessen, das Glas nach dem EmpfindIichmachen stets so 
zu halten, dass die Seite, wo die Silberlosung abtropfte, sich unten befindet. 

Wenn man auf diese Weise verfahrt, geht die Entwickelung gleichmassig 
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VOl' sieh und Hisst sieh auf bequeme Weise verfolgen, wie Fig. 194 zeigt. 

Wenn man die Entwiekelung fiir geniigend halt, wird die Glasplatte abge
spiHt, wenn nieht, wird del' Entwiekler abermals aufgegossen. 

Gewohnlieh ist, bei mittlerer Temperatur, das Bild in ei n er Minute 

hinlanglieh herausgekommen; weun man die Entwiekelung forciren muss, 
wird es stets unvollkommen bleiben. Bisweilen 
solI man aber aueh schon in einer halben 
Minute die Entwiekelung unterbreehen, damit 

£las Bild nieht zu dunkel werde. Die Erfahrung 
kann hier allein den Operateur leiten, 

Sobald die Eisenvitriollosung die Glasplatte 
i'lberdeekt, treten der Himmel und die stark 
beleuehteten Theile des Gegenstandes auf dem 
,,-eissen Gl'lmde von Jodsilber hervor, einige 

Sekunden spater erseheinen die andern Details 
der Reihe naeh und das ganze Bild gewinnt 

allmalig an Kraft. 'Venn man nieht eine 
lange Uebung in dieser Operationbesitzt, halt 
es sehr schwer, den riehtigen Augenblick zu 
treffen, wo del' Entwickler von del' Platte ge-

spiilt werden muss. Sobald man aber glaubt, 
Sig. 196. )'bi~iillu b!s tlUbes. 

£lass £las BiId hinreiehend herausgetreten ist, lasst man die Glasplatte ab

tropfen und spiilt sie mit der in Fig. 59 abgebildeten Spritzflasche abo 
Fig. 196 zeigt uns, wie diese Operation vor sieh geht. 

Die Glasplatte wird nun in eine Losung 

von Cyankalium getaucht, bis alles Jodsilber 

versehwunden ist, was man leieht an dem 
Aufhoren der gelben Farbung erkennen kann, 

wenn man die Platte von der Riickseite be

traehtet. 
Das Cyankalium wird mittelst einer Spritz

flasehe odeI' unter dem Brunnen sorgfaltig 

weggewasehen. 
Man kann zwar auch mit untersehweflig-

.fig. 197. $Ilml uott unltrfdjro. tlntron. 

saurem Natron fixiren, dies lasst sieh aber sehr schwierig dureh Wasser 

wieder fortsehaffen, und wenn nul' Spuren davon auf dem Hautchen zuriiek

bleiben, iIberdeekt sieh dies naeh Verlauf einiger Zeit mit sternartigen Fleeken 

(Fig. 197), welehe das Bild vollstandig zerstoren, selbst wenn es gefirnisst 

"urde. 

26* 
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Das Abschiitzen der Aufnahmezeit bildet, wie wir schon bemerkt haben, 

eine der Hauptschwierigkeiten in der Photographie. Wenn ein Gegenstand 

kraftig beleuchtet ist, odeI' aktive Farhen neben inaktiven besitzt, z. B. Roth 

neben Blau, muss man nothwendigerweise nach dem schon. friiher ausge

sprochenen Grundsatze Hinger belichten (siehe Seite 20 und 21). 

Nichts dcsto weniger giebt es eine Grenze, sowol fUr die Ueherexposi

tion als fiir die Unterexposition, die man erst nach dem Fixiren erkennt. 

Wenn die Exposition allzu kurz war, entwickeln sich kaum die hellen 

Parlien des Negativs, und in den Schatten erhalt man niemals deutliche 

Details. So lange man dann auch die Wirkung des Hervorru(ers (ortsetzen 
mag, es kommt kein BUd zu Stande. In diesem FaIle muss man entweder 

ein neues Bild aufnehmen odeI' das 'alte verstarken. Es ist dabei leicht 

einznsehen, dass die Verstarkung nicht bei solchen Bildern anwendbar ist, 

welche aller Kraft in den Schatten entbehren, sondern nul' l>ei denjenigen, 

wo die Unterexposition keine allzu grosse war. 

Wenn im Gegentheil die Exposition zu lange dauerte, erscheint das Negativ 

roth und einformig (solarisirt); die Schwarzen haben keine Kraft und ein 

grauer Schleier iiberdeckt aIle Theile des Bildes. Die Entwickelung geht dann 

sehr I'asch VOl' sich, abel' das BUd ist nicht zu gebrauchen. 

Wir konnen den Leser nicht dringend genug darauf aufmerksam machen, 

dass er diesen Punkt genau sludire, weil von der grossern oder geringern 

Kenntniss desselben zum grossen Theile der kiinstlerische Werth eines Bildes 

abhiingt. Mit Pyrogallussaure geschieht das Hervorrufen auf dieselhe Weise, 

wie mit Eisemitriol, doch gewinnt das Bild weit mehr Kraft. 

VersUir kung des B ildes. 

Es ereignet sich haufig, zumal beim Hervorrufen mit Eisenvitriol, dass 

das Bild nicht Kraft genug hesitzt. In diesem FaIle muss man verstarken. 

wie es bei den meisten professionellen Photographen regelmassig zu geschehen 

pflegt. Sie exponiren namlich meistens kurze Zeit, entwickeln mit Eisen

vitriol, fixiren mit Cyankalium und waschen sorgfaltig abo Dann oifnen sie 

das Fenster des Dunkelzimmers und verstarken das Negativ im vollen 

L i c h t e , weil sie auf diese Weise mit grosserer Sicherheit die Einwirkung 

des Verstarkers regeln konnen. 

Sie verfahren dabei auf folgende Weise. Man giesst einige Kubik

centimeter Pyrogallussaurelosung, die oacb del' oben gegebenen }<'ormel 

bereitet wurde, in ein Hervorrufuogsglas und rugt den vierteo Raumtheil 

an negativem Silberbade hinzu. Dies Gemisch wird uomittelbar auf die Glas

platte gegossen, wobei man genau so verfiihrt, wie wir ffir die Eotwickelung 
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angegeben baben. Das Bild dunkelt rasch und man muss mit Sorgfalt 

dariiber wachen, dass die Einwirkung unterbroehen wird, sobald man die 

Intensitat fUr ausreichend halt. Es g'eniigt, die Glasplatte in Wasser abzu

waschen, um sie zu fixiren. 

Man muss sieh abel' ja niehl einbilden, dass ein viel zu schwaehes Billl 

auf diese Weise eine grosse Kraft erlangen Kanno Dies ist unmiiglieh, wei! 

es den Sehatten immer an Details fehien wird. Das Billl bleibt hart, ll. h. 

das Positiv auf Papier bekommt keine HalbWne. Wir sind iibl'igens keines

wegs sehr eingenommen fUr diese doppelte Entwickelung mit Eisenvitriol 

und Pyrogallussaure, weil besonders bei diesel' zweiten Operation sieh haufig 

Flecke zeigen und wir die Ueberzeugung hegen, dass man mit dem Eisen

vitriol allein Negative von sehr grosser Kraft erzielen kann, vorausgesetzt, 

dass man ibn in hinlanglieh vel'diinnter Liisung verwendet, d. h. nieht mehr 

als vier Theile schwefelsaures Eisenoxydul auf 100 Theile Wasser nimmt. 

Es giebt noeh viele andere Verstarkungsmethoden, die entweder VOl' odel' 

nach dem Fixiren in Anwendung kommen. Man findet in dem "British Jour

nal of Photography", 1862, einen Artikel, worin wir sie sorgfaltig behandelt 

hahen. Del' wesentliche Inhalt desselben ist folgender: 

1. Man kann ein BHd verstarken, wenn man das Negativ nach dem 

Fixiren mit einer alkoholischen Jodliisung iibergiesst, dann abwaseht, wiedel' 

in das Silberbad bringt und auf gewiihnliehc Weise entwickelt: - Alles in 

voUem Lichte. Fixiren ist unniithig. 

Dies Verfahren ist yom wissensehaftliehen Gesiehtspunkte aus lieu, abel' 

in der Praxis schon sehr lange bekannt. 

2. Wenn die Verstarkung nieht allzu kraftig sein soli, iibergiesst man 

das Negativ mit einer verdiinnten Liisung von Chlol'gold, Chlorpalladium odel' 

Chlorplatin. 

Die Verwendung von Chlorgold ist vorzuziehen, wei! diese SlIbstanz sich 

in den Hiinden jedes Photographen befindet. Die Losung besteht aus 
Chlorgold . . . . . . . 1 Gramm, 
Wasser. . . . . . . . 1 Liter. 

Das Chlorgold verandert augenblicklieh die Farbe des Negativs, wei! das 

Silber des Bildes in violettes Chlol'iir verwandelt wird, indem sich zugleich 
das Gold niederschlagt. 

3. Endlich kann aueh das Quecksilberehlorid - entweder allein, odeI' in 

Verbindung mit and ern Suhstanzen - zur Verstarkung del' Negative dienen, 

da aber die rorstehenden Methoden mehr als ausreichend sind, wollen wil' 

das Verfahren mit Quecksilherehlorid bIos vom wissenschaftlichen Standpunkte 
aus betraehten. 
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Die erste Wirkung einer Losung von Quecksilberchlorid auf das Silber 

des Bildes ist folgende: 

2 Ag + Hg CI = Ag2CI + Hg2Cl. 
Dasgelbe win] also £lurch die Bildung des violett en Chloriirs geschwarzt, 

wahrend Queeksilberchioriir in Losung bleibt. 

Wenn das Bild hierin lange genug verweilt, winl es weiss, und das 

Quecksilberchloriir schlagt sich auf das Chlorsilber nieder. Del' Hergang ist 

folgender: 
Ag2CI + Hg2CI = 2 AgCl + Hg2Cl. 

Das aus den Chlorverbindungen von Silber und Quecksilber bestehende 

Bild hat ein mattes Weiss und zeigt nul' geringe Lichtempfindlichkeit. Doch 

pflegt sich nach Verlauf einer gewissen Zeit das Queeksilherchloriir langsam 

auszuscheiden. 
Die weisse Schicht kann durch Schwefelammonium, unterschwefligsaures 

Natron, Chlorgold, Ammoniak u. s. W., gedunkelt werden. lHerkwiirdig ist 

aber, dass sie brim Uebergiessen mit einer Jodkaliumliisung g e Ib wird, indem 

das Quecksilberehlorur sich in Jodquecksilber umsetzt. Dies ist, so ,-iel wir 

wissen, das einzige in del' Chemie bekannte Beispiel, dass Jod Chlor aus

treibt. 
Die Verstarkungen mit Queeksilbersaizen sind ziemIich unhestandig, weil 

die entstandenen Verbindungen sich unter dem Einflusse des Lichtes ver

andern. 

Das Fixiren des Negativs. 

Wenn £las CoUodiumnegativ nul' eine geringe Anzahl von Abdriicken geben 

soll, braucht man dasselbe nach dem Fixiren und Abwaschen bIos mit einer 

verdiinnten Losung von Gummi arahicum zu iiberziehen. Doch fUhrt diesel' 

Ueberzug sehr leicht Uehelstande herbei, weil sich bei del' Belichtung in 

yoUem Sonnenscheine eine gewisse lHenge Feuchtigkeit auf der Glasplatte 

kondensirt, wodurch das Positivpapier festklebt und nieht nur selbst beschmutzt 

wird, sondern aueh die Glasplatte fleckig maeht und durchlochert. 

Deshalb thut man besser, sich eines gewiihnlichen Firnisses zu bedienen. 

Wir empfehlen den Bernsteinfirniss, aus gesehmolzenem Bernstein und Benzin, 

sowie den ScheUackfirniss, aus ScheUack und Alkohol. Beide werden ganz 

wie Collodium auf die trockene Schicht gegossen, doeh muss bei letzterem 

die Glasplatte vorher erwarmt werden. 

Dies geschieht, indem man dieselbe behutsam auf einer Spiritusflamme so 

hin - und herbewegt, dass die Erwarmung iiberall eine gleichmassige wird. 

Die Temperatur del' Glasplatte soIl eine solche sein, dass man ·beim Beriihren 
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mit der Riickseite der Hand die Hitze bequem ausbalten kann. Wie heim 
Collodium lasst man den Ueberscbuss des aufgegossenen Firnisses wieder in 

die Flasehe zuriieklaufen. Sobald derselbe trocken ist, erwarmt man die 

Glasplatte, urn die Schicht besser anhaften zu machen. 

Dies Firnissen ist eine ausserst kitzliche Sache, denn wenn die Glasplatte 
zu kalt ist, wird del' Firniss nieht d u I' C h sic h t i g, sondern g e ri n n t; doch 
ist deshalb das Negativ gerade nieht verdorben, es widersteht abel' nicht 
so gut den aussern Verletzungen. Besonders schwierig ist es, grosse Glas

platten mit Schellackfirniss zu iiberziehen. 
Bisweilen bedarf ein Negativ der Re

touche, weil oft runde weisse Flecke 

sich zeigen, die auf dem Abdruck schwarz 
erscheinen. Sind dagegen schwarze 

Flecke auf dem Negative, so entstehen 
auf dem Positive weisse Flecke, welche 

hier retouchirt werden. 

Das Retouchil'en eines Negativs ist 
eine ausserordentlich feine und sehwie
l'ige Sache. Gewohnlich bedient man 
sich dazu del' nachstehenden Vorrieh

tung (Fig. 198). 
Bei einem kleinen Tische wird die 

Platte durch eine dicke eingerahmte 

Glasplatte ersetzt, welche von Eisen-
~Ig. l~S. Oorridjtnng lnm lltfondjirtn bes Utgntius. 

stab en in geneigter Lage erhalten wird. 

Unter dem Tische muss ein grosses, in einen Rahmen gespanntes, weisses 
Blatt Papier, odeI' ein Spiegel, so angehracht werden, dass man durch 

einen Mechanismus, wie ihn obige Figur angiebt, die Neigung beliebig andern 
kann. 

Wenn nun das Negativ oben auf die Glasplatte gelegt wird, lasst sich 
dasselbe bei dem Lichte, welches vom Papiere oder Spiegel reflektirt wird 
und hindurehgeht, bequem untersuchen. 

Die Flecke werden dann mit einem sehr kleinen Pinsel durch schwarze 
Honig" oder auch Oelfarbe retouchirt, die man nach del' Formel von DE LA 

BLANCHERE bereiten kann: 

Eisenoxyd (oder Englischroth, oder chromsaures Bleioxyd, oder 
Elfenbeinschwarz) . . . . . . . 10 Theile, 

weisser Honig . . . . . . . . . 2 " 
gesiittigte Liisung von Gummi arabicnm 2 
Kandis . . . . . . . . . . . . 1 " 
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i\Ianche retouchiren das Negativ VOl' dem Firnissen mit cbinesiscber Tusche, 

del' eine geringe :Menge Berliner Blau zugesetzt "ird. Docb erleidet die 

Retouche in dies em Faile beim Firnissen eine Aenderung der Farbe. Die 

meisten Photogl':lphen pflegen deshalb erst nach dem Firnissen zu retouchiren. 

Da tlas Retouchiren eines Negativs so iibermassig schwierig ist, wahrend 

diese Arbeit bei einem Positiv ausserst leicht auszufiihren ist, muss man 

dal'l1aclt strehen, das Positiv statt des Negativs zu retouchiren. Wenn also 

das l\'egativ einen "eissen Fleck hat, macht man einen schwarzen daraus 

unt! crhiill darlmch auf dem Positiv einen weissen Fleck, der mit dem Pinsel 

leicht fortzusehatfen ist. 

IV. Das Verfahren auf trocknem Collodium. 

Wenn eine cmpfindlich gemachte Collodiumplatte nach dem Herausnehmen 

aus clem Silhcrbade mit Wasser abgespiilt wird, hat das in den Poren des 

Collodiums cingeschlossene Jodsilber seine EmpfindJichkeit verloren, oder sie 

ist wenigstens so gering ge,vorden, dass man eben so viel ~1inuten exponiren 

muss, als beim nassen Yerfahren Selmnden erforderlich sind. Diese eigen

thiimliche Erscheinung hatte lange die Verwendnng trockner Collodiumplatten 

gehindert, als £lurch verschiedene Entdeckungen be,yiesen wmde, dass eine 

Collodium platte mehrere Tage empfindlich hleibt, wenn man sie mit zpr

fliessliehen Salzen: salpetersallrer Magnesia odeI' salpetersaurem Zinkoxyd, 

mit fetten Kiirpern, "ie Glycerin, odeI' Substanzen von nieht krystallinischem 

Cefiigc, wie Gelatine, l\Ietagelatine, Oxymel, Eiweiss, Bernstein oder Harz 

II. s. IY., flberziellt. 

SPILLER lind CROOKES waren die Ersten, welche Verfahren auf trockenem 

Collodium vorschlugen. Sie setzten, nm die Sehicht fcucht zu halten, ent

weder dem Silberbade ein zerfliessliches Salz zu, oder spiilten die Glasplatte 

heim Herausnehmen aus dem Silberbade ab und iiberzogen dieselbe mit einer 

Aufliisullg yon salpetersaurer Magnesia. Dies sehr zerfliessliche Salz dureh

dl'ang die Poren des Collotliums und bewahrte die Empfindlichkeit, illdem 

es das Troclmen des lIautchens verhinderte. Nach der Exposition wurde die 

salpetersaure Magnesia mit destillirtem Wasser fortgesp!llt, das Bild mit einer 

Mischung yon Pyrogallussaure und Silbernitrat entwiekelt und auf gewohn

liehe Weise fixirt. 

Spilter bediente sich SHADBOLT, der verdienstvolle Herausgeber des "Bri

tish Journal of Photography", eines Ueberzuges von einem Theil Honig, wel

cher in drei Theilen Wasser gelOst wurde. Dies Verfahren welches sonst 

mit dem obigen iibereinstimmte, wurde durch MANSELJ, verbessert, indem er 

ZUlli Entfernpn des Honigs nieht Wasser, sondern Wasserdiimpfe verwendete. 
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ZIEGLER in Barcelona empfahl Leinsamenschleim zurn Konserviren del' 

empfindlichen Platten; SPILLER und CROOKES nahmen dreifaeh mit Wasser 

verdunntes Glycerin; DR. NORRIS iiberzog mit Gelatine; l\IAXWELL LYTE mit 

Gummi arahicum und l\letagelatine ; LLEWELYN mit Oxymel; DUPUIS mit 

Dextrin; mit einem Worte, aile miigliche Suhstanzen, welehe die Eigen

thiimlichkeit besitzen. wedel' zu trocknen noeh zu krystallisiren, werden der 

Reihe nach versucht und angepriesen. 

Aber ABBE DEsPRATs in Louhans, dem wir viele ausgezeichnete Verfahren 

verdanken. war del' Erste. welcher einen sichern Schritt anf der Bahn des 

trocknen Verfahrens that. Ais er, im Herbste des Jahres 1855, den Versuch 

machte, ein fehlerhaftes Collodium durch Harzzusatz (1/2 %) zu Yerbessern, 

bemerkte er, dass ein solches Collodium die auffallende Eigenthiimlichkeit 

zeigte, durch blosses Abwaschen nach dem Empfindlichmachen zur trocknen 

Verwendung geeignet zu werden. Dies vom theoretischen Standpunkte hochst 

interessante Verfahren wurde auf folgende Weise ausgefiihrt. In 200 Gramm 

Collodium wurde 1 Gramm gewiihnliches, gepulvertes Harz geliist und das 

Collodium wie gewohnlich aufgetragen und empfindlich gemacht, dann aber 

mit destillirtem Wasser abgewaschen und getrocknet. In diesem Zustande 

blieb es mehrere Tage empfindlich. 

Stall des Harzes bediente sich DUBOSQ des Bernsteins, HARDwICH des 

Glycyrrhizins und andere Forscher anderer Suhstanzen als Zusatz zum Col

lodium. 

Einen wesentlichen Fortschritt machte erst TAUPENOT, Ende 1855, dnrch 

sein Verfahren auf Albumincollodium, welches sich gleich sehr durch Origi

nalitat wie durch trefi1iche Resultate auszeichnete nnd bald allgemeine Ver

breitnng fand. 

Nachdem TAUPENOT die Glasplatte mit gewohnlichem Collodium iiberzogen 

hatte, macbte er sie in einem essigsauren Silberbade empfindlich, spillte sie 

dann mit der grossf.en Sorgfalt ab und liess ahtropfen. Darauf ,,"u!'de sie mit 

gewohnlichem jodirten oder mit gegohrenem Eiweiss iiberzogen. 

Einmal trocken, sind die so praparirten Platten unempfindlich gegen Licht 

und lange haltbar. Einige Tage vor der Verwendung brachte TAUPENOT die

selben in ein essigsaures Silberbad und spiilte sie dann wieder abo Jetzt sind 

sie empfindlich und bleiben es sehr lange Zeit. 

Die Exposition dauert zwei - bis dreimal so lange, wie beim feuchten 

Collodium. Man entwickelt, wie beim Wacbspapier, mit Gallussaure und fixirt 

mit unterschwefligsaurem Natron. 

Ueber die besten Formeln fitr dies Verfahren weiehen die einzelnen For

scher sebr abo Die Vorschriften fUr gewiihnliches Collodium nnd Albumin, 

welche wir oben gegeben baben, sind auch hier zu empfehlen. 
~lonckhoven, Handb. d. Photographie. 27 
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FOTHERGILL hat das Verfahren von TAUPENOT we~entlich verbessert. Statt 

des jodirten Albumins ycrwendet er folgende Losung: 

Eiweiss . . . . 100 Gramm, 
destillirtes Wasser . . . . . . 100" 
Ammoniak 4-5 " 

Die sensibilisirte Collodillmschicht wi/'d mit so wenig Wasser abgespult, 
tlass nicht alles flberschi'tssige Silbel'llitrat entfel'llt wird, dann mit AIIJllmin 

[lberzogen Hllll ahermals abgespiilt. 
Auell PETSCIILER nnd MANN haben das TAUPENOT'sche Verfahren in eigen

thiimlicher "'eise ahgeiindert, indem sie statt des jodirten Albumins sich eines 
chlorirten hedirncn nnll (lie Glasplatte am Frllcr trorknen. 

Die ,,0 getrockneten Platten sind ziemlich unempfindlich, erhalten aber 
yolle EmpfinflJichl,eit, "enn man sie einfach mit Wasser abspfdt ulIlI 

an del' Lllft trocknen lasst. 
Die Theorie tlieser eigenthiimlichen Thatsache soli ziemlich eilifach sein. 

Bei Uplwl'schuss yon Chlornatrinm ist das Hautchen unemptindlich, wenn man 
aher dies Salz entfemt, hleihen auf del' Glasplatte neben Jotlsilher anch 
Spuren yon reinem Chlol'silber, die lichtempfindlich sind. 

Endlieh hat in neuester Zeit Major RUSSELL ein Trockenverfahren auf 
Collodium \eruffentlicht, \nlches so originell ist nnd so yollkommene Resul
tatc liefert, tlass wir nur dies allein genauer beschreiben nollen. 

~Iajor HUBS ELL hedeckt die Glasplatte ZUC\'st mit Gelatine, dann mit Col
lodium, welches empflndlich gemacht lind abgewaschen wird. Darauf wird 
die Glasplatte mit Tannin iiberzogen und getrocknet. Die andern Operationen 
stirum en mit den gewiihnlichen frockenen Verfahren iiberein. 

Die Gelatine soli das Anhaften (IeI' Schicht befUr£lern, sie kann abel' auch 
weggelassen werden. 

Herr ENGLAND setzt dem 'fannin Honig ZlI, wodurch eine gewisse "Menge 
Feuclitigkeit in der Schieht zuriickgehalten w('nlen soIl. Die wesentlichstr Ver
besserung des Tannimerfaltrens wur£le abel' \"on Professor DRAPER in Newyork 
gemacht: wir meinen die Venrentlung eines heissen Hervorrnfers. 
ANTHONY aus Newyork glaubt die Empfin(lIichkeit zu steigern, wenn er die 
Tanninplatten den Dampfen verdi'tnnten Ammoniaks aussetzt, indem er am 
'rage VOl' der V crwendung sie einige Sekunden auf eine Schale legt, in 
welchel' sirh Ammoniak heflndet, dem vier Raumtheile Wasser zugesetzt 
wunlen. 

Noeh hat sich £las Urtheil del' Pralitiker nieht hinreichend fiber die Ab
andcl'Ungen \"on England ulld Anthony ausgesproehen, wol abel' hat man 
sich Hingst fUr DRAPER'S Vorsehlag entschieden. Daher werden wir bei der ge
nauen Beschreibung des 'fanninverfahrens nur diese Modifikation beriicksichtigen. 
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* Nach dieser Einleitung gcht lIer Verfasser sofort zur Darstelluog des 

TanniIlYerfahrens uber. So sehr nun auch lIeI' Bearheiter von der Vortreff

lichkeit diesel' Methode personlich iiberzeugt ist (siehe Major RUSSELL'S Tan

nimcrfahren. Bearbeitet von K. DE ROTH. Zweite Auflage 1863), glanbt er 

es doch del' wachsenden Theilnahme fi"tr trockne Verfahren, sowie lIer VoU

sHi.ndigkeit dieses Handbuchs schuldig zu sein, anch die andel'll bewahrten 

"erfahren geoan rnitzutheilen. Ueber die Reihellfolge clltschcidet die Zeit 

des Bekanntwerdens. Deshalb hildet £las allerneueste Trockenverfahren von 

DR. SCHNAUSS den Schluss. 

'it A. Taupenot's Collodio-Albuminl"el'fahren. 
(1855.) 

Leider wurde TAUPENOT, der strebsame Prof. del' Physik llnd Chemie am 

kais. Prytanenm zu La Fleehe, zu friih der Wissenschaft enlrisscn (t 1856 

ZlI Paris, 32 Jahre aIt), urn seinem Verfahren diejenige Ansbildung geben ZlI 

konoen, welche stets nur del' Erfolg vieler praktischer Erfahrungeu sein kann. 

So habeo deno seine Schiller diese Aufgabe ltbernelllnen miissen. Daher die 

unendlichen Variation en liber £las Therna der TAUPENoT'schen ~lethode, von 

denen jede einzelne in gewisser Hinsicht cinen Fortschritt in skit schliesst. 

Wei I dies der Fall, wollen wir nieht das urspriingliehe VerfahrclI mittheilcn, 

sondei'll nul' dieJenigen bewahrten Mcthoden genauer darlcgen, welche einer

seits auf dcm Boden von TAUPENOT'S Angaben stehell) andererseits abel' in 

Deutschland weniger bekannt sind. 

1. Roman's Trockenverfahren. 

Von den vielell Umgestaltungen, welehe TAL'PENOT'S Verfahren im Laufe 

der Zeit erfahren hat, scheint uns die Methode von Rm.IAN aus Wessel'ling *) 
die rneiste Beachtung zu verdienen, wei! sie aIle Vorztige des ursprtingliehen 

Verfahrens theilt, indem sie zugleich den Mangeln desselben wesentlich ab

hilft. 
T AUPENOT lasst nach dem Empfindlichmachen seines d ii nne nun d fl ii s -

sigen Collodiums die Platte vollstandig abwasehen, um sic dann, noeh 

ganz feucht, mit· einer Sehicht jodirten Albumins zu iiherziehen, welches ge

trocknet win!. VOl' dem Gehrauche muss man abermala in einem essigsauren 

*) Siehe Photographie. Lettre it M. ARTHUR CHEVALIER concernant tm pro
cede sur collodion sec aussi rap ide que Ie collodion humide par ROMAN (de \Vesser
ling). Seconde edition. Paris 1861. 

27* 
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Silberbade empfindlich machen, vollstandig auswaschen nnd trocknen. Das 

Hervorrufen geschieht mit einer k a I ten Pyrogallussaurelosung. 

~Iehrere ausgezeichnete Photograph en haben dies Verfahren mit Erfolg 

angewendet, indem sie die Vorschriften TAUPENOT'S. mehr oder weniger mo

difizirten. So hat besonders IWAN SCHLUMBERGER aus Miihlhausen dm'ch seine 

Methode cine vollstandige Umwalzung in der Landschaftsphotographie veran

lasst. Bci genauer Befolgung seiner Angaben fiel ROMAN auf, dass der Him

mel in den Landschaften gewohnlich ZIl hell herallskam. Durch Verdiekung 

des Collodiums 11m die Halfte wurden bessere Erfolge erzieH. Ais nun ver

suehsweise die Platten naeh der letzten Sensibilalion weniger abgewaschen 

wurden, kamen die Bilder weit rascher zum Vorsehein. Die Erklarung liegt 

auf der Hanel. Bekanntlieh wird dem zweiten Silberbade Essigsaure zuge

setzt, urn eine zu energische Koagulation, welehe das Albumin abheben wiirde, 

zu verhindern, sodass also das Silberbad Zeit hat, die ganze Sehicht bis zurn 

Collodium zu durchdringen. Auf dem Collodium entsteht abel' das Bild, weil 

mit der dafiir verwendeten Formeldie Resultate sich andel'll. Ein massiges 

Waschen, welches nul' den Ueberschuss des Silbernitrats wegnimrnt nnd im

merhin cine gewisse Menge desselben auf del' Collodiumschicht zuriicklasst, 

muss also dem Collodium seine ganze Empfindlichkeit verleihen. So waren 

denn auch jene oberflachlich gewaschenen Platten bei weitem empfindlicher 

als vollstandig gewasehene. Vielleicht llisst das Albumin. indem es ausserlich 

trocknet, an der innern Seite hinreichende F euchtigkeit zuriick, urn die 

Empfindlichkeit des Collodiums liingere Zeit zu erhalten. 

Wie dem auch sein moge, immerhin wird die Menge des vorhandenen 

freien Silbernitrats bedeutend geringer sein, als beim nassen Verfahren. Urn 

diesen Unterschied an Empfindlichkeit auszugleiehen, wurde die Entwickelung 

mit heisser Pyrogallussaurelosung versucht, und, obwol die Exposition keine 

langere war als beim nassen Verfahren, liess der Erfolg wenig zu wiinschen 

iibrig. Eine gewisse Hiirte der BHder suehte ROMAN durch Wiedereintallchen 

der belichteten Platte in das essigsalpetersaure Silberbad zu heben. Auch 

setzte er zur heissen Losung der Pyrogallussaure ebenfalls Essigsaure. So 

erhielt er ein vollkommen weiches Bild mit harmonischen Details in den 

Sehatten, ganz wie beim feuchten Collodium. 

Urn also auf einem troeknen Collodium eben so rasch zu arbeiten, wie 

beim nassen Verfahren, sind drei Bedingungen zu beach ten : 

1. Massiges Wasehen, dam it freies Silbernitrat auf dem Collodium 

zuriickbleibe; 

2. Wiedereintauehen in das Silberbad nach der Belicbtung; 

3. Entwickelung mit heisser PyrogallussaurelOsung. 
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Wenn die Platten riehtig bereitet sind und man hinlanglich belichtete, 
ist der Erfolg fast so sieher wie im nassen Verfahren. Ja, Herr ROMAN be
hauptet, dass er auf einer Schweizerreise nichteine einzige misslungene 
Aufnahme gehabt habe. mit Ausnahme solcher Ansichten, die entweder schlecht 
gewiihlt oder vom falschen Punkte aus aufgenommen waren. - Hier folgt 

sein Verfahren genau naeh seinen eignen Angaben. 

I. Collodium. 

Die Collodiumwolle muss vor allen Dingen der Art sein, dass sie ein 
durchsichtiges Collodium liefert, welches allen Waschungen und besonders 
den Reibungen wahrend des Hervorrufens zu widerstehen vermag. Sowol 
Collodium wolle als Aether mussen vollkommen neutral sein. Fiir Lan d -
schaften und Reproduktionen wird zuerst ein dickes Collodium ange
fertigt, und zwar aus 

I % Gramm Collodinmwolle, 
90 Kubikcentimetern Aether von 62 0 B., 
10 " Alkohol von 36 0 B. 

Hiervon werden. naeh Bedurfniss, 

je 40 Knbikc. mit 
35 Kubikc. Aether von 62 0 B. versetzt. 

Nach gehOrigem Umschiitteln wird folgende Jodirung hinzugefiigt: 

1/, Gramm Jodammoninm, 
1/4 Gramm Jodcadminm, 
25 Knbikc. Alkohol von 36 0 B. 

Fllr Portrataufnahmen gilt nachstehende Forme): 

a. Dickes Collodium: 

1 ,Gramm Collodiumwolle, 
90 Kubikc. Aether von 62 0 B., 
10 Kubikc. Alkohol von 36 0 B. 

b. Jodirtes Collodium: 

50 Knbikc. des abflltrirten dicken Collodiums, 
26 " alkoholische 5proz. Jodcadminmlosnng, 
10" " "Bromcadminmlosnng. 
15 " Aether zn 62 0 B. 

Die obigen CollodiulDs messen Ieicht iiber die Platte und geben eine sehr 
gleichmassige Schicht. was fUr das Ueberziehen mit Albumin von grosser Wich

tigkeit ist. 
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II. D asS i 1 b e r bad. 
6 Gramm sehr reines, geschmolzenes, umkrystaUisirtes nnd 

100 " 

wieder geschmolzenes salpetersaures Silberoxyd, 
destillirtes Wasser. 

Dies Bad IIIlISS immer in gleieher Starlie erhalten werden. lUan lasst die 

Platte 4 his 5 Minutcn darin verweilen und stellt sie zum A~tropfen aufrecht 

hill, intlem man Sorge triigt, dass die Silberlosung am obern RamIe nieht 

ganz troekeu "erde. Darauf ,yird die Platte in eine Schale gebracht, die 

lllH' \\enig Wasser ellth1l.lt, welches dureh Schiitteln in steter Bewegung bleiben 

muss. l\'ach einigen Miuuten nimmt man eill anderes Gefii.ss mit mehr Wasser, 

"orill die Platte so lange bleibt, bis eine zwcite collodionirt und sensibilisirt 

ist. .Jetzt hrillgt man die erste in eine dritte Schale und die zweite passirt 

untenlesscn die andel'!l C efiisse, deren Wasser man jedesmal erneuert. Wenn 

die dritte Platte ins Waschwasscr gelegt wird, nimmt man die erste heraus, 

Hisst 20 his 30 Sekunden abtropfen und iiberzieht mit nachfolgender Losung. 

III. A Ibuminlo sung. 

110 Gramm Albumin, 
50 " dest. Wasser, 
1/2 Jodammoninm, 
1/~ Bromammoninm. 

Nach tiichtigem SchaulllschlJgen und Absetzenlassen fiigt man zur dekan

tirten Flflssigkcit dl'ei Gramm Ammoniak. 

Die Alhuminliisling muss ,yiihrend des Operirens haufig filtrirt und ",enn 

sie dllrch Priiparatioll vieleI' Plattcn zu sehr mit Wasser verdiinnt wnrde, ganz 

crneuel't werden. Sie winl, wflhrend das Glas auf einem Stellfuss (Nivellir

gestell) ruht, YOl'sichtig aus mi)glichst geringer Hohe aufgetragen, damit die 

;\Iolckiilc del' el'sten Schicht nieht derangirt werden. Nach Verlauf "on 

dreissig Sekuntlcn Hisst man das Albumin abfliessen und stellt die Platte mit 

('incr Eckc in ein Becherglas Zllm Ahtropfen, urn sie' dann auf Loschpapier 

flem Trocknen zu flberlasscn. 

IIiermit ist die erste Operation vollendet. Wenn man erst in· Uebung 

gekommcn ist, geht sie rasch VOIl Statten und es wird leicht, eine bedeu

tende Anzahl Platten im Laufe eines Tages zu bereiten. Diese miissen wohl 

gctrocknet und gut verwahrt werden; je mehr das Albumin trocknet und 

erhlirtet, deslo. hessel' widersteht es den naehfolgenden Reibungen. 

Selhstverstiindlich muss die ganze vorbeschriebene Arbeit im Dunkelzimmer 

YOrgellommen werden, und zwar so, dass die Lampe den Platten moglichst 
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ferne bleibt. Wer sein Dunkelzimmer mit gelbem, griinem oder rolhem 

Glase erhellt, winl am besten fahren. Einmal bereitet sind die Platten frei

lieh wenig liehtempfindlieh und ertragen eine Priifung im halben Tagesliehte. 

Sie halten sidl mehrere Monate, doeh ist es vorzuziehen, sie nicht Hinger 

als zwei oder dl'ei Monate aufzubewahren. Vor der Aufnahme bringt man 

sie in ein 

IV. Zweites Silberbad. 

8 Gramm geschmolzenes, nmkrystallisirtes nnd wieder 
geschmolzenes salpetersanres Silberoxyd, 

8 Gramm Eisessig, 
100 Knbikcentimeter destillirtes Wasser. 

Dies Bad muss gleiehmassig stark lind rein erhalten werden. 

Wenn man die Essigsaure weglasst, erMlt man zwar gross ere Empfind

lichkeit, abel' die Schicht hebt sich beim IIervorrufen abo 

Die Platte bleibt, je naeh del' Grosse derselben, 30 - 40 Sekunden in 

diesem Bade. Man hebt sie beraus, lasst nul' wenig ablaufen uncl bringt sie 

YOI' del' Tropfenbildung in eine Schale mit frisehem Wasser, worin man sie 

t'inige Augenblicke lebbaft auf und ab hewegt, urn etwaigen Schmutz, del; 

aus dem Silberbade stammt, wegzllsebalfen. Aus dem ersten Wasser geM 

sie dann in ein zweites fiber, worin man sie eben falls einige Sekunden auf 

lind ab bewegL Jetzt ist sie genllg gewasehen. Man lasst auf Fliess

papier im'Dunkeln trocknen. 

Die so bereiteten Platten sollte man wenigstens erst naeh Vedauf von 

acht Tagen verwenden. Dadurch sichert man den Erfolg und verringert die 

Gefahr des LoslOsens vom Glase wahrend der Entwickelung. Ohwol Herr 

HOlIAN anfangs em pfahl, nur 36 Stunden nach del' letzten Empfindlichmaehung 

lind der Exposition verstreichen zu lassen, hat ibn nun eine weitere Er

fahrung zu obigen Al1gaben bewogen. 

Ueber die Expositionsdauer geniige eine einzige Angabe, aus der die 

andern Verhaltnisse leicbt gefolgert werden Mnnen. Rei klarem Himmel 

und Nordlicht reichten im Glassalon 15- 20 Sekunden ZUI' Aufnahme eines 

ausgezeichneten Visitenkartenbildes vollkommen aus; im Freien dauerte die 

Operation kaum eine Sekunde. Wenn man Landschaften aufnimml, kann man 

langer exponiren und kalt entwickeln, bei belebten Scenen ist dagegen eine 

heisse Verwendung des Entwicklers rathsam. 1\Ian clarf dann, je naeh der 

Aktinitiit des Lichtes. nur eine S e k II n £I e odeI' wenige Sekllnden expo

niren. 
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V. Entwickelung. 

a. Kalter Entwickler. 

3 Gramm weisse Pyrogallnssanre, 
45 " Eisessig, 

1000 " destillirtes Wasser. 

Nachdem die Platte gut mit Wasser angefeuchtel worden, legt man sie 

mit der Bildseite nach oben in obige Losung, die man fortwahrend in sanfter 

Bewegung erhlilt. Nach ungefahr einer oder zwei Minuten nimmt man 

das Negati v hera us und selzt etwa zwei Prozent salpetersaures Silberoxyd, 

mit Essigsaure angesauert, zum Entwickler. In dieser Losung kommt das 

Bild zum V orschein. SoU ten Flecke sich zeigen, so sind diese durch Reiben 

mit einem angefeuchteten Baumwollbliuschchen leicht wegzubringen. Nach 

dem Abreiben bringe die Platte wieder in das Hervorrufungsbad und fUge, 

bis zur voIlkommenen Entwickelung, von del' obigen zweiprozenligen 

Silberliisung hinzu. Wasche gut ab und fixire in unterschwefligsaurem Natron. 

b. Heisser Entwickler. 

Bei den raschen Aufnahmen, die einen heissen Hervorrufer fordern, wird 

die belichtete Platte zuerst auf 30 Sekunden in das zweite Silb erbad 

gelegt und dann, nachdem man die Rilckseite mit Loschpapier gereinigt hat, 

sofort, die Bildseite nach oben, in das auf 40-500 eels. erwarmte Ent

wickelungsbad gebracht. Dies Bad wird nach Herrn ROMAN'S neuester Vorschrift 

folgenderm assen bereitet: 

3 ~ Gramm Pyrogallussaure, 
45 " Eisessig, 

1000 " destillirtes Wasser. 

Das Bild erscheint fast plotzlieh, aber schwach. Sobald die Details heraus 

sind, was schon nach wenigen Sekunden der Fall sein wird, setzt man eine 

SilberlOsung zu, die aus 
2 Gramm salpetersanrem Silberoxyd, 

und 100 " destillirtem Wasser 

bereitet wurde. Das Bild ge"innt beirn Warmhalten des Bades raseh 

grosse Kraft; etwaige Flecke kann man am besten nach dem Fixiren in 

unterschwefligsaurem Natron wegbringen, weil dieses das Albumin noch 

harter macht. Wahrend die kalte Entwicklung 20 - 25 Minuten beanspruchte, 

geht die heisse in weniger als 10 Minuten vor sieh. 

Dies ist das einfache und sinnige Verfahren ROMAN'S von Wesserling. 

der durch die riickhaltlose Mittheilung seiner Erfahrungen auf's Neue jene 
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seItene Uneigenniilzigkeit offenbarle, welche er, wie ARTHUR CHEVALIER ihm 

nachl'iihmt, friiher schon hiiufig bekundet hat. 

2. Das Collodio -Albuminverfahren 

von PETSCHLER und MANN 

verdient - als eine besonders wichtige Modifikation des TAUPENoT'schen Ver

fahrens - eine ausfiihrliche Darlegung. Es wurde am 5. Juni 1861 del' Pho
tographischen Gesellschaft zu Manchester von H. PETSCHLER mitgetheilt und 
hat seitdem vielfache Anerkennung gefunden, weil BIasen und Entwicklungs

tlecke viel sellner dabei auftreten, als beim urspriinglichen Verfahren. Nur 

muss man die fiinf Hauptpunkte im Auge behalten, welche PETSCHLER als 
unerHissliche Bedingungen des Erfolges hinstellt: 

1. Die Glasplatte muss beim Ueberziehen mit Collodium die gleiche, wenn 
nieht eine habere Temperatur als das Arbeitszimmer haben. 

2. Das Waschen nachdem Herausnehmen aus dem Silberbade soIl nur 
so lange fortgesetzt werden, bis das Wasser gleichmiissig libel' die Platte 
tliesst. 

3. Nach dem Trocknen folge ein tiichtiges Waschen, damit der Ueber
schuss von Chlornatrium weggeschafft werde. 

4. Man exponire ziemlich lange. 

5. Entwickle langsam, anfangs mit einer starken Pyrogallussaurelosung 
und wenig Silber, dann mit schwiicherer PyrogaUussiiurelosung und mehl' 
Silber. 

a. Das Collodium 

kann aus einem guten Positivcollodiulll besteben, dem man etwas altes Nega

tivcollodium zugesetzt hat, abel' jedes gute Negativ - oder Positivcollodium 
geniigt, besonders ein Negativcollodiulll, welches 

Folgende Formel konnen wir elllpfchlen: 
Rettif. Aether 
abs. Alkohol . 
Collodiumwolle 
Jodcadmium . 
Bromcadmium . 
Chloroform. . 

mit Aether verdiinnt "urde. 

3 Unzen, 

3 " 
48 Gran, 
30 " 

6 " 
10 " 

gemessen. 

Wenn man viele grosse Platten bereitet, muss Of tel'S del' Zusatz von etwas 

Chloroform und Aether stattfinden, um das Verdunstete zu ersetzen. Natiir

lich darf man £las Umschiitteln dabei nicht vergessen. 
VOl' dem Aufgiessen des Collodiums muss die Platte eLwas emarmt wer

den, dam it sich nicht Feuchtigkeit darauf verdichte und das Anhaften el'schwere. 
Monckhoven, Bandb. d. PhologTaphie. 28 
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Ein plattes Zinngefass, mit warm em Wasser geffIllt, eignet sich besonders fiir 

diesen Zweck. Wer sich eines PlattenhalLers bedient, sollte audl diesen 

e ben s 0 e r war men, wei! sonst ein Ringbild auf dem Rautchen erscheint. 

Wir betonen "ebenso ", denn das Ringbild zeigt sich nicht nur, wenn der 

Plattenhaltcr kalter, sondern auch, wenn er warmer ist als die Platte. 

1\lan gewiihne sich daran, die Platte :niemals an den Seiten anzufassen, 

sondern immer an einer Ecke, und zwar an derselben Ecke, wahreml 

des gauzen Yerlaufs del' Operationen. WeI' cine Platte bald hier bald dort 

mit seinen Fingern beknetet, sollte lieber Kuchen backen als photographiren. 

b. Das Silberbad. 

Krystallisirtes salp. Silberoxyd .. 
destillirtes Wasser . . . . . 
Jodsilber - bis znr Sattignng, 
Essigsanre - einige Tropfen. 

1 Unze, 
11 Unzen, 

UIll oas Bad mit Jodsilber zu sattigen, lose zuerst die Unze Silbernitrat 

in drei Unzen destillirten Wassers und fiige drei bis vier Gran .Todkalium 

hinzu. Beim Umriihl'en mit einem Glasstabe wird sich del' "e iss Ii c h e 

Niederschlag von Jodsilber ganz oder fast ganz losen. Jetzt setze die andern 

acht Unzen dest. 'Yassel's liiuZll. Eill Theil des Jodsilbers wird abermals 

niederfallen. Ruhre urn und lasse die Fliissigkeit sich absetzen. dann filtrire 

und fiige einige Tropfen Essigsaure hinzu, damit das Bad etwas sauer win\. 

Es kann sofort verwendet werden. 

Die eingetauehte Platte muss ungefiihr vier oder fUnf Minuten in diesem 

Bade hleiben, indem man sie zuweilen auf - und abbewegt. Nach Veri auf 

diesel' Zeit bringt man sie in ein Gefass, welches mit gewohnlichem Wasser 

gefiillt ist. Unterdessen kann eine andere Platte mit Collodium iiberzogen 

und ins Silberbad gebracht werden. Dann wird die erste Platte aus dem 

Wasser genommen und vorsichtig genau so lange mit Wasser iibergossen, 

bis die anscheinende Fettigkeit verschwindet, aher nicht langer, denn ganz

liches Entfernen des Silbernitrats verurf;acht ungleichmassige EmpfindlichkeiL 

Wahrend man die zweite Platte im Silberbad bewegt, lasse man die ge

waschene etwa eine halhe Minute in del' Hand trocknen. Nun giesse man 

c. Die Albuminlosu:ag 

uhne Unterbrechen auf, so dass sie sich gleichmassig auf der Platte ver
breitet. Sie wird bereitet aus 

Eiweiss von 6 Eiern, 
dest. Wasser 
Chlornatrinm . . . 

3" Unzen, 
15 Gran, 
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Bromkalium 
Ammoniak • 

3 Gran, 
60 Gran, gemessen. 

Nachdem die Salze in dem Wasser geMst sind, fUge das Ammoniak hinzu, 
zuletzt das Eiweiss. Schlage zu Schaum, lasse einen Tag stehen und filtrire 

durch einen reinen Schwamm. 
Dies Eiweiss wird zweimal auf - und abgegossen, indem man £las erste 

Mal in den obigel Tricbter zuriicklaufen liisst. Nachdem £las i\leiste abge
laufen ist, hringe die Platte auf eine doppeIte Lage rei lies Fliesspapier lind 
reinige die Riickseite. Jetzt nimm die zweite Platte aus dem Silberbade lind 

bebandle sie ebenso, wabrend unterdessen eitH~ andere Platte collodionirt 
wird. 

Ungefiihr in einer Stunde, wenn die Platten oberflachlich trocken sind, 

halte sie an ein starkes Feuer, oder bringe sie in eineD Of en oder auf ein 
Wasserbad, \Yorin das )Vasser fast Siedhitze hat. Hierauf kODuen sie flinf 

bis zehn i\1inuten· verweilen. 
Nach dem klinstlichen Trocknen sind die Platten ziemlich unempfind

lich und konnen lange aurhewahrt werden. Selbst ein wenig zerstreules Licht 
kann ihnen nicht schaden;· besser isl es abel' jedenfaIIs, sie im dUllkeln 
Plattenkasten aufzubewahren, denn wenn sie zufallig oder absichtlich be

lichtet werden, muss die Exposition in der Camera eine langeJ'e sein. 
Will man die Platten gleich nach dem Trocknen zu Ende prapariren, so 

werden sie vor dem ganzlichen Abkiihlen flinf bis zehn Minllten in gewohn
Iiches Wasser gelegt, dann mit der Spritzflasche wohl abgespfllt und cndlich 

mit destillirtem Wasser iibergossen. Darauf lasst man sie einige Augenblicke 

in der Hand trocknen lind stellt sie dimn mit einel' Ecke auf Lilschpapier 

so zum Trocknen auf, dass die rechte Seite gegen die Wand gekehrt ist. 
Es ist rathsam, nach einigen Minuten lIas Loschpapier durch frisches zu eT

setzen, weil sonst, vermoge der KapiIIaranziehung, leicht fremde StoWe am 
Hautchen emporsleigeo Mnntell. Sobald die Platten trocken sind, konnen 

sie exponirt werden, sie bleiben aber auch m 0 nat elan g empfindlich. 
Will man nach dem e r s ten Trocknen nicbt gleicb empfindlich machen, 

sondern sie erst spater verwenden, so miissen dieselben vor der eben be
schriebenen sensibilirenden Waschung wieder erwarmt werden, urn 

das Anhaften des Hautehens am Glase zu erhohen. 

d. Hervorrufung. 

Die Exposition in der Camera muss fast eben so lange dauern, wie bei 

andern trocknen Verfahren; man lerot dieselbe nur durch Erfahrung ab
messen. Doeh ist im Allgemeinen eine Hingere Exposition fUr die Entwieke

lung am gi'lnstigslen. Man bereite sich folgende Losungen: 
28* 
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I. 
Pyrogalllissaure 3 Gran, 
Citronensaure . 1 Gran, 
dest. Wasser 1 Unze. 

II. 
Silbernitrat . 10 Gran, 
dest. Wasser 1 Unze, 

Frisches Silber ist allein geeignet fiir diese Liisung, nicht alte Silber

bader. Beide L6snngen miissen, falls sie nicht klar sind, filtrirt werden. 

Wer einen Eisenentwickler vorzieht, bediene sich nachstehender Formel; 
Eisenvitriol . . . 
essigsaures Natron 
Essigsaure . . 
destill. Wasser 

8 Gran, 
4 Gran, 

20 Gran gemessen, 
1 Unze. 

Da die Entwickelung fiir dies Verfahren von wesentlicher Bedeutung ist, 

so verdient sie eine ausfiihrliche Darlegung. 

1\lan befeuchte rasch die Oberflache del' Platte mit gewiihnlichem Wasser und 

spiile mit destillirtem Wasser nacho Jetzt giesse man von Losung Nr. I mehrere 

Male auf und ab, fUge dann auf eine Dnze des Hervorrufers drei bis vier 

Tropfen von Nr. n hinzu und giesse abermals wiederholt auf und abo Nach 

einigen Minuten erscheint das Bild, zuerst del' Himmel und die am meisten 

erhellten Theile, dann die dunkleren Partien. Bleibe bei dieser Liisung, 

bis aile Details heraus sind, dann nimm eine frische Pyrogallussaureliisung, 

"erdiinne sie bis zur Halfte del' urspriinglichen Starke mit dest. Wasser, 

fiige eine halbe Drachme (dreissig Gran) obiger Silberliisung hinzu nnd ent

wickIe mit diesel' Mischung, bis das Bild geniigt. Sollte hierdurch abel' das 

Bild nichl kraftig genug werden, so verdiinne die Pyrogallussaure bis auf 

ein Viertel der ersten Starke und vermische sie mit einer Drachme odeI' 

zwei (60-120 Gran) del' obigen Silberliisung. Bei Anwendung diesel' 

Mischung wird gewiss hinreichenrle lntensitat sich zeigen. Wenn aber schon 

vorher Schleier auftrelen, odeI' das Bild mit grosser Kraft ungewiihnlich 

rasch erscheint, also iiberexponirt wurde, so verdiinne den Hervorrufer sofort 

betrachtlich nnd setze reichlich Silber zu; dadurch werden die hohen Lichter 

bald gedunkelt nnd die Schatten kommen langsam heraus. Erfahrnng ist 

hier, wie iiberall, der beste Lehrmeister. 

Eine andere Methode des Hervorrufens, die besonders bei unterexponirten 

Bildern crfolgreich angewendet wurde. besteht darin, dass mit dem Eisen

entwickler und wenig Silber del' Anfang gemacht wird, nach Belinden del' 

Dmstande abel' die Silberliisung reichlichere Verwendung findet. Wenn die 

Details hervorgetreten sind und das Negativ VOl' der vollen Kraft schon Spuren 
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von Schleierhlldung erkennen Hisst, nimm von der bis auf einen Gran zur Ume 

Wassers verdfmnten Pyrogallussaurelosung und fiige eine halbe Drachme ocler 
mehr Silherlosung hinzu. 

Mit der Eisenlosung konnen, bei k ii r z ere r Exposition, sehr weiche 

Bilder erzielt werden. Beim Zufilgen del' Silberliisung winl dieser Ent
wickier bald trilbe und muss, wenn er zu schmutzig wird, erneut werden. 

Bei einem gemiissigten geJben Lichte muss ein gules Negativ VOl' dem 
Fixiren in den hOchsten Lichtpartien fast schwarz odeI' dunkeJbraun aus
sehen, in dell Schatten dagegen schleierartig. Wenn das Jodsilber wegge

nommen ist, wird das Bild helIer uml durchscheinender, abel' es diirfen 
keine Stell en vorkommen, die so durchsichtig sind wie das Glas selbst. 

e. Fixiren. 

Nach beendeter Entwickelung wasche die Platte mit gewohnlichem Wasser 
und Iasse sie so lange in del' folgenden Liisung, bis das gelbgriine JodsiIber 
vollstandig gelost ist. 

Unterschwefligsaures Natron . . . . . . 
gewiihnliches Wasser. . . . . . . . . 

3 Unzen, 
20 " 

Dann wasche einige Minuten und, wenn das Hautchen sich in Falten 
werfen sollte, lasse von selbst trocknen; sonst ist massige Erwarmung zu 

empfehlen. Das wohlgetrocknete Negativ wird gefirnisst. 

f. Die Vorziige 

dieses Verfahrens Hegen in del' Sicherheit llnd Eiufachheit desselben. Die 
Negative sind weich llnd kraftig IJnd bJeiben auch bei sehr langem Exponiren 

vollstandig klar. Die Platten sind lange halthar und lassen sich mit einer 

gewissen Sicherheit ohne grosse Milhe fast immer von gleicher Qualitat herstel
len, so £lass also die erste Aufnahme den Maasstab flIr aile folgenden giebt. 

Auch lasst sich die Belichtung bedeutend abkilrzen, wenn statt des oben 

angegebenen Eisenentwicklers nachstehender benutzt wird: 

Destillirtes Wasser. . . 1 U nze, 
schwefelsaures Eisenoxydul . . . 25 Gran, 
Ameisensa.ure . . . . . . . . 3 Gran. 

Uebrigens veriahrt man beim Entwickeln genau so, wie oLen angegeben. 

3. Das Verfahren von Fothergill (1858) 

ist eigentlich nur eine Vereinfachung des TAUPENoT'schen, die sich beson

del's bei stereoskopischen Aufnahmen bewahrt hat. Bei griisseren Platten halt 
es schwer, eine Schicht von gleichmassiger Empfindlichkeit hel'zustellen, mit 



222 DAS VERFAHREN AUF TROCKNEM COLLODIUM. 

del' ein in allen Theilen kraftiges Negativ erhalten werden kann. 1m Allge

meinen Hisst sich behaupten, dass die grosse Abhiingigkeit von der Beschaf

fenheit des Coliodiums und von dem grosseren odeI' geringeren Erfolge des 

Abwaschens nach dcm Sensibiliren in mancher Hinsicht die oft geruhmte 

Einfachheit nnd Sicherheit dieses Verfahrens auf ein bescheidenes Maass zu

riickfiihren durften. Von den nnzahligen Abanderungen des ursprunglichen 

Verfahrens empfiehlt sich die Methode von HOCKIN lfls die bequemste und 

sicherste. HOCKIN halt die gewohnliche Ansicht, dass das Collodium pulveriger 

Art sein musse, mr grundfalseh; es solI vielmehr lose und sehwammig sein. 

Letzteres wird durch Zusatz von J 0 d 0 form erreicht. Diese Eigenschaft des 

Jodoform wurde im Jahre 1852 von HOCKIN entdeekt, als er eine Reihe von 

Versuchen uber organische Jodverbindungen an5te11te. Das Jodoform ist dem 

Chloroform, = C 2 II C13, analog, indem Jod fur Chlor eintritt, genau so, 

wie bei del' Bildung von Bromoform, = C 2 H Br 3, das Chlor durch Brom er

setzt wird. Aile drei Verbindungen haben zwei gleiche Elemente in entsprechen

del' Menge, claher stimmen sie auch in del' Endsilbe iiberein: 

Chloroform = C2H CP, 

Bromoform = C2H Br 3, 

Jodoform = C2H P. 
"Form" ist eine Abkiirzung yon Formyl; Formyl, = C2H ist das Radikal 

del' Ameisensaure, =C2H03. Del' Name kommt von dem lateinischen WOlte 

formica = Ameise. 

Da das Jodoform, so viel ieh weiss, in deutschen Preisverzeichnissen pho

tographischer Chemikalien nieht aufgefiihrt ist, folgt hier 

a. Die Darstellung des Jodoforms nach Hockin. 

Eine halbe (1/2) Unze Jod wird nach und nach, indem man VOl' jedem 

nellen Zusatze erst die vollstandige Entfarbung der Fliissigkeit abwartet, zu 

einer Losung gesetzt, die aus einer (1) Unze krystallisirten kohlensauren 

Natrons, mnf (5) Unzen destillirten Wassel's und einer halben (1/2) Unze 

Alkohol bei einer Temperatur von 53° R. bereitet wurde. - Nach Beendigung 

del' Operation krystallisirt das Jodoform in gelben, perlmutterartigen Kry

stallen heraus, die nach Saffran riecben und in Wasser unloslich, in Weingeist 

loslich sind. Man bringt sie auf ein Filter, wascbt sie mit destillirtem Wasser 

aus und trocknet zwischen Fliesspapier. 

b. Collodium. 

Ein gutes Normalcollodium bereitet man sich auf folgende Weise. In eine 

vollkommen reine ·Flasche werden sieben ein halb (71/ 2) Maassunzen Alkohol 

von 0,827 sp. Gew. gegossen; hierzu giebt man hundert Gran CollodiumwolIe, 
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schUttelt tiichtig urn und fiigt dann zwolf ein balb (121/ 2) Maassunzen reineu 

Aether hinzu. Unter· Umschutteln lost sich die Wolle in wenigen Minuteu. 

Die LOsung wird an einen kiihlen, dunkeln Ort gebracht, und wenn sie 

klar geworden, giesst man sie vorsichtig abo Besser ist es noch, sich bei 

der Collodiumbereitung der Flasche zu bedienen, die wir in Fig. 184 darge
stellt haben. 

Auf sieben UnzeD des obigen ganzlich klaren Collodiums nimmt man 

eine Unze nacbstehender Jodirullg: 

Jodcadmium . 
Jodammonium 

128 Gran, 

96 " 
reinen Aether 5 Maassunzen. 
Alkohol, sp. G. 0,827 3 " 

Lose uud fIltrire. Nach Zusatz der Jodirung zum Collodium lasst man 

dasselbe einige Tage stehen und absetzen. Dann nimmt man auf 

3* Unze dieses jodirten Collodiums 
6 Drachmen Aetheralkohol, 
2 Gran Bromcadmium, 
4 Tropfen Jodtinktur, 
1 Gran Jodoform. 

Da diese MischuDg sich bald zersetzt, darf man nie viel davon bereiten. 

c. Das Silberbad 

besteht aus 

180 Gran salpeters. Silberoxyd, 
6 Unzen dest. Wasser, 

60 Gran Eisessig, 
1 Gran Jodkalium. 

Daneben halte man zwei andere Bader zur Hand, wovon das erste aus 

einer Losuog von eiDer Uoze Traubenzucker in zwanzig Unzen Wassers be

steht, das zweite Silheroitrat im VerhaItnisse von anderthalb (11/ 2) Gran zur 

Unze destillirten Wassers enthii.lt. 

Die mit Collodium fiherzogene Glasplatte wird, wie gewohnlich, sensibilirt, 

dann auf e i n e Minute in die TraubenzuckerlOsung gebracht, tiichtig abge

spiilt nnd in das scbwache Silberbad gelegt. Hier bleibt sie, bis eine andere 

Platte so weit fertig ist, dann iibergiesst mao sie mit dem Albumin. 

Eiweiss 
destill. W &sser . 
Ammoniak ... 

d. Albuminlosung. 

1 Unze, 
3 Unzen, 
5 Gran (gemessen.) 
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Schiittele diese Losung in einer halb damit gefiillten Flasche, bis sie 
zu Schaum geworden, und giesse nach zwolfstiindigem Absetzen die klare 
Fliissigkeit ab, die iibrigens VOl' dem Gebrauche jedesmal filtrirt 'werden muss. 

Eine hinreichende Menge davon wird gleichmassig iiber die Platte verbreitet 
und eine Minute darauf gelassen, dann aber mit gewohnlichem Wasser sorg
fiiltig abgespiilt. Anfangs Usst man die Platte von selbst trocknen, dann 

bringt man sie in einen Trockenkasten. Die Platflln hleiben monatelang 
empfindlich. 

e. Hervorrufen. 

Vor dem Hervorrufen tauche man die exponirte Platte auf zwei Minuten 
in destillirtes Wasser. Dann wird folgende Losung aufgegossen: 

Pyrogallnssii.ure 
Citronensii.nre 
Wasser .... 
Silberliisung (20 Gr. auf d. Unze Wasser) 

11/1 Gran, 
%. Gran, 

1 Unze, 
40 Gran (gemessen). 

Das Hervorrufen wird 5 -10 Minuten in Anspruch nehmen. Wenn del' 

Entwickler sich triibt, muss er erueuert werden. 
Bei Verwendung dieses Hervorrufers muss man etwa fiinfmal so lange 

exponiren, wie bei nassen Platten. Wird abel' del' Ameisensaure-Ent~ickler ge

braucht, dessen Formel wir oben mittheilten, so zeigen sich diese Platten fast 
so empfiudlich, wie nasse zu sein pflegen. 

f. Das Fixiren 

geschieht am besten mit unterschw. Natron, weil Cyankalium die Feinheit 
des Albuminnegativs beeintrachtigt. 

g. MAngel 

dieses Verfahrens sind die Neigung zur Blasenbildung und das Auftreten 

dunkler Flecke. Sorgsames Filtriren des Albumins hilft dem erstern Uebel

stande ab, wahrend Reinlichkeit dem letztern vorbeugt. 
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B. Das Tanninverfahren des Major Rnssell.~ 

I. Das. Reinigen der Glasplatten. Die Glasplatten werden beim Tan
ninverfahren auf gewohnliche Weise gereinigt. Nur soHte man, wenn man 
die Gelatine wegIasst, die Rander der Glasplatten matt sehleifen. Dies 
Hisst sieh leieht ausffihren, wenn man die Glasplatte platt auf den Tisch legt 
und ein Lineal so auf dieselbe bringt, dass etwa ein Centimeter yom Rande 
unbedeckt bleibt. Diesen Streifen bearbeitet man entweder mit einem barten 

Wetzstein odeI' mit einem angefeuchteten Mauerstein. So wird dureh Ab
sehleifen der vier Rander gleiehsam ein maller Rahmen urn die Glasplatte 
gelegt, an dessen Unebenheiten die Collodiumsehieht Anhaltepunkte gewinnt, 
welehe das Ablosen behind ern. 

Gebrauehte Gliiser, besonders mit Gelatine ftberzogene, lassen sich.sehwer 
reinigen. In diesem Falle bedient man sieh entweder des Aetzkali's oder des 
kohlensallren Natrons, wie wir oben angegeben haben. 

n. Das Ueberziehen mit Gelatine. Wir haben oben schon erwlihnt, 
dass dieser Ueberzug aueh wegbleiben kann, £loch sind dann die gegebenen 
V orsiehtsmassregeln zu beaehten. 

Urn eine klare Gelatinelosung zu bereiten, giesse man in ein POl'zellan
gefass einen halben Liter kaltes Wasser, worin man auf zwei oder drei 

Stunden fiinf Gramm Gelatine legt, welche darin langsam aufqui1lt, wenn die 
Temperatllr nieht allzu niedrig ist. In diesem Faile miisste man in einem ge

heizten Zimmer arbeiten. Dallll setzt man e i n Kubike. Eisessig zu und stellt 
das Gefass auf das Feuer, damit die Gelatine sich lOst. Das Wasser soli 

zwar nieht ins Sieden gerathen, abel' doch auf 70 0 C. kommen. Dann setzt 
man 30 Kubikc. Alkohol, '.lin Gramm Jodeadmium, 0 Gr., 25 (= 25 Centi
gramm) Bromeadmium und einige Stiiekchen Jod zu und filtrirt am warmen 

Orte drei - oder viermal dureh Papier. 

Unsere Formel lautet also: 

Reines Wasser 
Eisessig . 
Gelatine. . . 

Alkohol .•. 
Jodcadmimn .. 
Brommcadmium 
Jod ...... 

I. 

11. 

500 Kubikc., 
1 
5 " 

" 

30 Kubikc., 
1 Gramm, 

0,25 " 
einige Stiickchen. 

*) Siehe "Major RUSSELL'S Tanninverfahren von K. DE ROTH." Leipzig 1863. 
Monckhoven, Handb. d. Photographie. 29 
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Die so bereitele Gelatineltisung ist klar und baIt sicb gut. 

Die Platten werden vor dem Ueherzieben mit Gelatine auf einem Plalten

gestell an's Feuer gebracht und so lange erwal'mt, bis sie etwas warmer 

sin dais die Hand. Wenn sie hingegen zu warm sind, wird die Gelatine zu 

flltssig und erschwert das Ueberzieben. 

Auch die Gelatineltisung wird erwiirmt, urn sie fhissiger zu machen. Sie 

"ird wie Coliodium auf die Platte gegossen, welche man mit einem Platten

rahmen (Fig. 129) halt, urn die gleichformige Ausbreitung zu erleichtern. 

Diese sehwierige Operation geht am besten vor sich, wenn die Gelatine die 

Konsistenz des Jodcollodiums bat und man nach dem Aufgiessen derselben 

die Platte stark anhaucht. Der Ueberschuss von Gelatine wird in einem be

sondcren Glase aufgefangen und die Glasplalte, weit vom Feuer, auf Losch

papier an die Wand gestellt, urn zu trocknen. 

Die trocknen Platten werden in einen Plattenkasten gestellt, worin sie 

sich beliebig lange aufbewahren lassen. 

III. Das Ueberziehen mit Collodium, das SensibiJisiren und Ab
was chen. - Die Gelatine soIl nicht bIos das Anhaften befordern, 

sondern auch die ~liiglichkeit geben, mit. jedem Collodium gute Er

folge erzielen Zll ktinnen. Wenn man sie al50 weglasst, muss man 

1. Glasplatten mit abgeschliffenen Randern benutzen; 2. das Collodium mit 

derselben Sorgfall wie beim nassen Verfahren auswahlen; 3. die Rander der 

Glasplatte mit Firniss iibcrzieben, urn das Anhaften der Schieht zu befOrdern. 

Das Firnissen geschieht nach dem Ueberziehen mit Tannin. 

Das Collodium, wozu wir die Seite 170 gegebene Formel empfehlen" wirel 

wie gewtihnlich aufgegossen und empfindlich gemacht. Doeh muss das Silberbad 

etwas sauer sein, weil ein neutrales oder alkalisches Bad Sehleier veranlasst 

uud die Halbtone nicht hervortreten lasst. Man muss sich also ein besonderes 

Silber bad bereiteu, dem man ein halb Prozent gewohnliche Essigsaure zusetzt. 

Beim Herausnehmen aus dem Silberbade wird die Glasplatte vermittelst 

einer Spritztlasche mit destillirtem Wasser abgewaschen und dann eine Vier

telstumle au fr e c h t in ein Gefass mit filtrirtem Regenwasser gestellt, damit 

die letzten Spuren des Silbernitrats entrernt werden. 

IV. Das Ueberziehen mit Tannin. Man bereite sich folgende Losung: 
Destillirtes Wasser . . . • . . . . . 100 Gramm, 
Tannin . . . . . . . . . . . . . . 2-6 " 

Schiittele und filtrire. Zuweilen ist das Filtriren sehr schwierig, dann 

muss die Ltisung sich erst einige Stunden absetzen. 

Zur filtrirten Ltisung setze fUnf Kubikc. Alkohol. Wenn der Alkohol vor dem 

Filtriren zugesetzt wiirde, blieben die in Wasser unlosliehen barzigen Stolfe, 

welche sich im Tannin vorfinden, in Losung und Mnnten nieht abfiltrirt werden. 
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Del' Alkohol verhindert die Zersetzung der Tanninlosung und hewirkt, 

dass die Tanninlosung die Collodiumschicht leichter durchdrillge. 

Die mit einem Haken aus dem Wassergefass. genommene Platte winl 

ahermals mit der Spritzflasche abgespiiIt, urn auf mechanischem Wege di e 

Venmreinigungen zu entfernen. Darauf Hisst man abtropfen. 

Das Tannin wird aus einem Becherglas auf die im Rahmen befilldliehe 

Glasplatte gegossen, dann aufgefangen und ahermals aufgegossen, iudem man 

genau so verfahrt, wie bei der oben beschriebenen Entwickelung des Bildes. 

Man lasst dann die Platte auf einem Plattengestelle trocknen und bewahl'l 

sie an einem trocknen Orte im Dunkeln auf. 

Wenn man die Gelatine weggelassen hat. muss man nach dem Trocknen des 

Tannins die Rander des Gollodiums mit einem dicken und zahen Firniss iihel'

ziehen. Hierzn liisst sich del' Bernsteinfirniss, den wil' oben beschrieben haben, 

passend verwenden, wenn man viermal mehr Bernstein, als gewohnIich, zusetzt. 

Dieser Firniss muss vollkommen trocken sein, bevol' man die Platten ill dell 

Plattellkasten stellt, wei! er sonst die Falzen des Kastens auf immel' besehmutzL. 

* Da £las Firnissen nm' allzuleicht beim Anfeuchten del' Platte YOI' dem 

Hervorrufen ein faltenal'tiges Zusammenschieben des Collodiums bewirkt, 

thut man besser, die Gelatine, nach Major RUSSELL'S Angaben, dlll'ch eine 

Losung von Gllmmi elasticum zu ersetzen. 

* Zerschneide Gummi elasticum odeI' Guttapercha in dt'inne Scheibe hell 

lind lasse sie, im Verbaltniss von einem Gran zur gemessenen Dllze, zwolf 

odeI' mehr Stunden in Benzol liegen; dann filtrire. Nach dem Reinigell del' 

Glaser erwarme dieselben, damit sie vollstandig trocken werden, und lasse 

sie wieder erkalten. Giesse nlln die obige Losllng wie Collodium auf und 

trockne, bevor die Fliissigkeit zu tropfeln aufhOrt, in kUl'zer Entfernung yom 

Feuer oder del' Spiritllslampe. Das Hautchen ist klar wie Glas und fleekcn

rein. VOl' dem Ueherziehen mit Collodium muss dasselbe gut abgerieben 

werden, dam it das Collodium leicht dartlber wegfliesse. 

* Dieses diinne Hautchen zeigt ein festes Haften am Glase, weull man 

VOl' der Entwickelnng £las Glas mit verdiinntem Alkohol befeuchtet. Man 

nimmt einen Theil Alkohol auf zwei Theile Wassel', £loch scheint das Ver

haItniss ziemlich gleichgiiltig zu sein. Nach dem Abgiessen muss man den 

am Glase haftenden Alkohol durch destillirtes Wasser abspiilen. Auf diese 

Weise behandelte Tanninplatten widerstehen selbst einem kochenden Ent

wickIeI', ohne sich yom Glase' I03zulosen. 

V. Exposition, Hervorrufen und Fixiren. Die mit Tannin praparir

ten Platten schein en sich lange Zeit zu haltell, doch hat Major Russm,L sie 

niemals Hinger als einen Monat aufbewahrt. Eine solche Haltbarkeit ist 

auch fUr die meisten FaIle mehr als ausreichend. 
29* 
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Die Exposition dauert etwa zwei- bis dreimal so lange wie beim nassen 

Verfahren, kann abel' durch heisse Entwickelung, naeh DRAPER, bedeutend 
yerkflrzt werden. 

Die Entwicklung des Bildes ist del' schwierigste Theil dieses Verfahrens, 

wie f1berhaupt bei allen Trockenverfahren. 

Wir haben oben einen Pyrogallussaure - Entwickler beschrieben, del' auch 

ZIlIll HerYol'l'ufen von Tanninplatten dienen kann; doeh ist es besser, eine 

weit gcringerc l\lenge Essigsaure zuzusetzen und den Zusatz erst zu steigern, 

wenn man glaubt, dass die Exposition eine viel zu lange war. 

Die exponirte Platle winl zuerst in eine Ciivette mit destillirtem Wasser 

gehracht lind nul' einige Sekunden darin gelassen. Naeh dem Abtropfen "'ird 

sic in einen Plattenrahmen gebracht und wie gewohnlieh hervorgerufen. Wenn 

das Bild seht· rasch und gleichmassig erscheint, was ein Zeichen allzll langeI' 

Exposition ist, nimmt man die Platte raseh aus dem Rahmen und taueht sic 

ill Wasser. Unterdessen setzt man einige Tropfen Essigsaure zur Pyrogallus

saure lind heginnt die Entwickelung von Neuem. So lasst sich am besten 

cineI' Gleiehformigkeit des Tons vorbeugen, welehe das Resultat einer allzu 

laugen Belichtung ist. 

* D8. Herr DR. VAN MONCKIIOVEN den wiehtigsten Theil des Tanninver

fallt'ens: £las Hervorrufen, allzu kurz behandeIt, um den Anfanger dadurch 

in Stand setzen Zll Mnnen, mit Sicherheit zu operiren, wollen wir die ge

nallet'en Angab~n, welehe wir in del' oben erwahnten Bearbeitung des Rus

SELL'schen Verfahrens mitgetheilt haben, hier folgen lassen: 

"Wenn wir immer die Aufnahmezeit genau fes1stellen konnten, hiitte es 

lwine Sehwierigkeit, eine Hervorrufungsformel anzugeben, welche fUr aIle 

FaIle zutreffend ware. Beim trockenen Verfahren ist dies um so weniger 

moglich, weil die Platten nieht wie beim nassen Verfahren sofort ent"ickelt 

werden konnen, die erste Platte also nieht einen Maassstab fUr die folgenden ab

giebt. Es lassen sich deshalb nul' allgemeine Regelll aufsteIlen und die Wir

knngen del' versehiedenen Verfahren angeben, welche fast in jedem einzelnen 

FaIle kleineAendcrungen erheisehen. NaehstehendeFormelo habeo sich bewahlt 
1. Pyrogallussiiure . . . . . . . . . . 96 Gran, 

absoluter Alkohol. . . • . . . . " 1 Unze, 
Lose durch UmschiHteln und fiige einige Tropfen Aether hinzu. Die Losung 

wil'll kaum in sechs l\Jonaten ihre Farhe andel'll und stets ihre volle Kraft 

bewahren, welches bei einer wasserigen Autlosung nieht del' Fall ist. 
n. Salpetersaures Silberoiyd ..•.•. 10 Gran, 

Citronensaure . • . . . . . . . . . 10 - 60 Gran (ab
hangig von der Starke der TanninlOsung, von der Temperatur, 
Art des Gegenstandes u. s. w.), 

destillirtes Wasser . . . . . . • ., 1 Unze. 
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Die Vortheile, welehe aus dem Hinzufiigen der Saure zum Silbet· slall 

zur Pyrogallussaure hervorgehen, sind manniehfaeh. Wenn die Platte etwas 

unterexponirt isi und wenig Silber bei starker Pyrogallussaure Noth thut, 
werden die Halblone viel besser hervorgebraeht, als wenn naeh der gewohn

lichen l'lethode viel Saure vorhanden ist. Bei einer i"tberexponirten Platte 
dagegen Hisst sich eine" starke Losung des angesauerten Silbernitrats mit einer 

geringen Menge PyrogaUussaure verwenden, ohne Trubung des Entwicklers 

Zll veranlassen oder durch einen unregelmassigen Niederschlag die Details 

des Bildes zu beeintraehtigen, ,,1e es beim gewohnlichen Verfahren haufig 

der Fall ist. 
Tanninplatten lassen sieh wenigstens ehen so rasch entwickeln, als nasse 

Platten, wenn man auf ein Mal einen. slarken Entwicklcl' verwemlet; dorh 

ist dies bei Negativs Diehl rathsam, weil £las Bild so rasciI hestimmte Urn
risse gewinnt, dass jede bedeuteml unter - oder ltherexponit'te PbUe vet'lorell 
zu geben ist. Zweckmassiger durfle sich £las nachfolgemle Verfahren erweisen, 

welches, mit Sorgralt und Geschick befolgt, grosse Unterschiede in der Auf· 

nahmezeit zulasst. 

Urn eine Stereoskopplatte zu ent"ickeln, lasse einen Tropfen von Nr. I 
in ein Glas fallen, miss zwei oder drei Draehmen llestillil'tes Wasser hinzll 

UIU\ filtrire in dein Entwiekelungsglas, denn eine Pyrogalluss~iurelosung muss 
immer filtrirt werden, weil sonst etwa darin vorkommende unlosIiche Theile 

sogenannte " Kometen " auf dem Negativ erzeugen. 
Giesse nun einige Drachmen von Nr. II auf ein anderes Filter. Wahrellll 

die LOsungen filtriren, lege die Platte auf das Ni\"ellirgestell un£! befeuchte 

sie mit einer ~lisehung, die aus einem Theile gewohnlichen Allwhois und 

zwei Theilen destillirten Wassel's besteht. Diese Flftssigkeit liisst sich durch 

etwas Neigen und Blasen selt .. leicht ltbet' die Platte verbreiteu. Wenn del' 
Alkohol hinlanglieh auf die Platte eingewil'kt hat, el'scheint sie gleichmassig 

wei s s. Jetzt giesse ihn ab uml "el'wende ihn f(u' die nttchste Platte; damit 
er aber vollig von dem Glase entfernt werde, lasst man noeb einige Male 

destillirtes Wasser auf· und abfliessen. 
Dies Verfahren. welches MAJOR RCSSELL neuel'dings im "British Journal 

of Photography" empfohlen hat, entspl'iclIt allerdings mehr dem Zwecke, 
als die im Texte angegebene Befeuchtung mit Wasser oder das Eintauchen 

in ein Wasserbad. Mit Alkohol behaudelte Platten, welche eine lTllterlage 
von Gummi elasticum haben, halten einen kochenden Heryorrufer aus, ohne 

dass man eine Loslostmg des Hautchens zu befiirehten hat. Diese That~ache 

ist von grosser Bedeutung. Denn nach ROMAN'S An gab e n sollen T AUPE

NOT'sehe Platten bei Anwendung eines kochenden Hervorrufers eine e ben s (\ 
kurze Exposition zulassen, wie feuehte Platten. 



230 VERFAHREN AUF TROCKNEM COLLODIUM. 

Nachdem die Platte angefeuchtet worden, misehe durch stetes Umriihren 

einen Tropfen Silberlosung mit der yerdiinnten Pyrogallussaure, giesse diese 

lHischung auf die rechte Seite del' Platte und neige diese so, ·dass der Ent

wickieI' die auf derselben befindliehe Feuehtigkeit VOl' sich hertreibe. Dann 

bringe deine Mischung auf die linke Seite und "iederhole das Auf- und Ab

giessen in diesel' Weise mebrere Male, immer die Entwickelung des Bildes 

beobachtend. Sollte irgend eine Stelle langsamer herauskommcn, als die 

iibrigen, so giesse den Entwickler zwei - oder dreimal dariiber, damit das 

Ganze fast gleiehzeitig erscheine. Kommt naeb Verlauf von drei bis vier 

l\Iinllten kein Bild zum Vorsehein, so fUge mehr filtrirte PyrogaUussaure zu 

deinem Entwickler. Betrachtet man das Bild nach jedesmaligem Abgiessen 

des Het'vorrufers bei dUl'ehgehendem Lichte, so erkennt man sofort, welche 

Behandlung zweekmassig sei. Doeh ist es von grosser Wichtigkeit, nieht 

allzu rasch die Pyrogallussallrelosung zu verstarken, weil dies bei einer iiber

exponil'ten Platte die Ueberwachung des Bildes nnmoglich macht. 1st die 

Platte nnterexponirt und zeigt sie zu viel Kontrast und Mangel an Halbtonen, 

so mnss die wenig verdfmnte Losung Tropfen auf Tropfen zum Entwiekler 

gesetzt werden; erscheint dagegen das BUd rasch mit voller Detailzeichnung, 

aber ohne Kontrast, so fUge auf gleiche Weise mehr Silber hinzu. Falls 

endlieh das Hautchen wegen iibermassig langer Exposition plotzlieh sich voll

standig rothet und nur ein schwaehes Bild zeigt, sollte man statt des Ent

wicklers einige Tropfen der .angesauerten Silberlosllng, mit etwas Wasser 

verdiinnt, verwenden. Sobald das Bild den nothigen Kontrast zeigl und die 

Halbtone reehtzeitig hervorkommen, kann man die LOsungen von Pyrogallus

saure und Silber zllsammengiessen. 

Del' zuerst gebrauehte Hervorrufer pflegt zuweilen triibe zu werden, be

sonders wenn starke Pyrogallussaure mit wenig Silber VOl' dem Erscheinen 

des BUdes verwendet wurde. Erfahrung lehrt bier bald die rechte Zeit fUr 

den Zusatz von Pyrogallussaure in jedem einzelnen Faile abmessen. Bei det· 

leisesten Triihung muss aber del' Entwickler mit einem andern vertauscht 

werden. 

Das angegebene Entwickelungsverfahren solI absichtlich anfangs lang sam 

sein, sob aid man jedoch einen siehern Anhaltspunkt fiir die weitere Behand

lung gefunden hat, kann man es beliebig beschleunigen. Die einzige slorende 

Erseheinung, welche dem Verfasser bei seinen ersten Versuehen mit Tannin 

vorkam, hestand in einer Triibung der hOchsten Lichtpartien an den mehr 

dllrchsichtigen Stell en des Negativs in Form eines Hores von rothlicher Far

bung. An dies en Punkten kommen die Halbtone Dicht heraus uod ein For

eiren del' Entwickelung macht den Fleck nur deutlicher. Die Ursache liegt 

im Hervorrufen. Nach vielen unniitzen Versuehen wurde eodlich sichere 
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Abbiilfe gefunden, einfach durch Saurezusatz zurn SiIberentwickler. Ohwol 

eine genaue Formel fUr aIle FaIle unmoglich ist, wird doch die folgende 

Regel fiir die Praxis geniigen: "Die geringste Menge Citronensaure, welche 

auf jeden Gran SiIbernitrat genommen wird, muss ungefahr ein enG ran 
fUr jede zehn Gran Tannin in einer Unze Losung betragen. Doch ist es 

rathsam, bei grosseD Kontrasten von Licht und Schatten, oder bei sehr heis
sern Wetter die Siiuremenge noch zu steigern." Der beste Rathgeber ist 
das Ausseben des Negalivs. 1\lan thut also wohl, verscbiedene Glaser Silber

losung mit variirendem Saurezusatz, etwa von 11/2 und 2-4 und mehr Gran 

Citronensiiure auf den Gran Silberllitrat, bei der Hand zu haben. 

Jedes Glas verlangt ein eigenes Filtrum und Ausgiessglas. Die angesauerte 
Silberl1isung halt sich gut; zwar bildet sich hisweilen eine hornige, haltl

durchsichtige Substanz in der Fliissigkeit, ohne jedoch die Eigenschaften 

derselben wesentlich zu heeintrachtigen. Bei Bestimmung des SaureverllaIt
nisses muss man sieb vergegenwartigen, dass zu viel weniger schadet, als 

zu wenig. Vier Gran Saure auf· einen Gran Silbernitrat scheinen am pas
sendsten fUr eine Tanninlosung ron 15 Gran zur Unze Wasser zu sein; ob

gleich diese Menge grosser, als gewohnlich erforderlich ist, beeintrachligt 
sie doch keineswegs das Herauskommen der Halbtone, wol aber giebt sie 

clem Bilde einen etwas kalteren Ton, ein Uebelstand, der bei einem Negativ 

von keiner Bedeutung ist. 
Die obige Methode des Hervorrufens macht den Erfolg so sehr von unserm 

BeIieben abhangig, dass wir im Stande sind, fast mit jedem beIiebigen Col

lodium ein gutes Bild zu erbalten. 
Bei ricbtiger Exposition und gut geleiteter Entwickelung gleicbt das ferlige 

Negativ einem guten, auf nassem Wege erJangten, aber die Zeichnung er

scheint ausgepragter, weil die Oberflache glatter ist. Der grossle Theil des 
Hautcbens siehL bei reflektirtem Lichte gelbbraun aus; der Himmel und 

die Mchsten Lichtpartien erscheinen dunkel, die tiefsten Schatten sind durch

sichtig; dagegen zeigt sich bei d u r c b g e ben de m Lichte ein glanzendes und 
krartiges Bild, doch weich und voU von Halbtonen. Die Theile, welche im 

zerstreuten Licbte ganz dunkel und undurchsichtig ausseben, erweisen sich 

als durchsichtig, wenn man sie dicht vor eine Lichtflamme baIt. Die dunkel
sten SteIIen gieichen, auf diese Weise besehen, sehr dunkeln durchscheinen

den Flecken im Glase, zeigen aber aIle Details ohne irgeIidwelche kOrnige 

Beschaffenheit. SoIche Negativs giebt das nasse Verfahren nur, wenn Collo
dium und Silberbad in sehr gutem Zustande sind; beim Tanninprozess er
halten wir abnliche Resultate mit weit grosserer Sicherbeit, well wir von 
Collodium nnd Silberbad viel weniger abhangig sind. - Schleierbildung und 
Flecken sind nirgends so selten, wie beim Tanninverfahren; erstere tritt 
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niemals auf, es sci denn, dass das Silberbad alkali .. ch ,reagirt orIer unge~ 
niigend angesauert ist und Licht auf die Platte fiel, wahrend letztere, sobald 
man das Silbernitrat vollig durch Waschen entfernt hat, kaum andel's sich 
zeigen, als wenn man absichtlich Schmutz anf das HflUtchen brachte. 

Wenn die Entwickelung vollendet ist, wasche die Platte, bis das fettige 
Aussehenverschwunden ist. Dann bringe sie in eine gewohnliche Losung 

von 4 Dnzen unterschwefligsauren Natrons in 4 Dozen gewohnlichen Wassers. 
Die Starke der Natronlosung kommt wenig in Betracht, da das Fixiren noch 

leichter und rascher vor sich gebt, als hei and ern trockenen Verfahren. Urn 
lIas Ablosen des Hautchens beim letzten Waschen zu vermeiden, ist es gut, 

etwas Tanninlosung zum unterschwefligen Natron zu setzen; die dabei ent
stehende Truhung und Farbung ubt keinen nachtheiligen Einlluss. Nach dern 

Fixiren werden die Platten tiichtig abgewaschen und auf Fliesspapier zum 
Tl'ocknen hingestellt. 

Etwaige Ablagerungen auf dem Hiiutchen lassen sich nach vollstandigem 
Trocknen mit einer EiderrIaunenhurste wegbringen. Diese kann man sich 

leicht anfertigen, indem man eine Menge Daunen mit den Kielen zusammen
klebt und dann in einen gespalteten Gansekiel bringt, den man stark mil 

Bindfaden umwindet. 
Vor dem Firnissen mussen die Platten kiinstlich getrocknet werden, doch 

vor dem Auftragen des Firnisses wieder kalt geworden sein. Schon mancbe 

Platte wurde unbrauchbar, weil man sie noch feucht mit Firniss iiberzog." 
Die von DR. DRAPER ernpfohlene Abanderung beirn Hervorrufen ist yom 

hiichsten Interesse. Nach der Exposition wird die 'Glasplatte in eine Zink

ciivette gehracht, welche kochendes Wasser enthiilt. Sie verweilt einige Se

kunden darin und wird unmittelbar nach dem Herausnehmen aus derselben 
mit kalter Pyrogallussaurelosung, del' Silhernitrat zugesetzt wurde', ubergos

sen. Das Bild entwickelt rasch. Sobald man dasselbe fUr kriiftig genug baIt, 

wascht man es ah und fixirt. Durch diese Ahanderung liisst sich fast eine 
augenhlickliche Aufnahme ermoglichen, wohl verstanden, wenn der Gegen

stand stark heleuchtet ist und die Objektive einen grossen Durchmesser neben 

geringer Brennweite hesitzen. 
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C. Das Rosinenverfahren von Dr. Schnauss. 

Herr DR. SCHNAUSS in Jena, riibmlichst bekannt durch seine hervor

ragenden Leistungen in allen Gebieten der Photographie, hat neuerdings ein 

Trockemerfahren veroffentlicht, welches in den Handen dieses ausgezeich

nelen Operateur~ schon lange vorziigliche Resultate geliefert hatte. Indem 

wir dasselbe ill seinen Hauptpunkten hier mittheilen, wollen wir unsere Leser 

zugleich auf jene interessante Schrift verweisen, worin reichste Belehrung 

tiber viele Gegenstande der Collodiumphotographie in praktischer Weise ver

mittelt wird. Das Werkchen fiihrt den Titel: 

"Dils einfachste und sicherste Trockenverfahren del' Gegenwart. Be

schreibung einer neuen, sehr Ieicht ausfiihrbaren, sicheren und sclmellen 

Methode, auf trocknen Collodiumplatten sowol negative wie positive 

Aufnahmen von Landschaften und Portrats, als auch transparente 

G I a s b i Ide 1', namentlich fUr Stereoskopen, zu erzeugen, von DR. J. SCHNAUSS 

ell'., etc. - Leipzig, 1863." - (20 S.) 

I. Gelatineiiberzug. Der bei allen trocknen Verfahren vorherrschenden 

Neigung des Collodiumhiiutchens zum Ablosen wird am besten £lurch Ueber

ziehen mit Gelatine vorgebeugt. l\Ian bereitet sich eine Auflosung von 1/4 

Gramm reiner Gelatine in 60 Gramm deslillirten Wassers und setzt nach dem 

Erkalten zwolf Gramm Alkohol zu. Die gelatinirte Platte Hisst man erst 

frei"illig trocknen und erwarmt sie dann stark uber del' Spirituslampe. Er

kaltet ist sie sofort verwendbar, kann abel' auch liingere Zeit aufbewahrt 

werden, namentlich wenn sie vor dem Gebrauche nochmals erwarmt \vird. 

IT. Collodium. Wer im Besitze eines guten Verfahrens auf feu c h t e m 

Collodium ist, wird auch bei diesem Trockenverfahren gute Erfolge erzielen. 

Wichlig ist ein richtiges Verhaltniss zwischen del' Quantitat del' Jodsalze llnd 

der Dicke des Collodiums, ebenso die ric h t i g eRe i f e des jodirten Collo

diums. Der Anfanger bereitet sich ein gules Collodium nacb folgender Vor

schrift : 

Nr. 1. Collodiumwolle 
Aether . . . 
absoluten Alkohol 

1,5 Gramm. 
80 Kubikc., 

50 " 

Alkohol(0,835sp,Gw.) 10 Kubikc., 
Jodzink. .. 0.7 Gramm, 
Jodammonium . 0,7" 

Nr. 2. Collodiumwolle . 0,75 Gramm, Jodzink... 0,7 Gramm, 
Aether . . .' 40 Kubikc., Bromammonium 0,35 " 
abso!. Alkohol. 25" Bromcadmium 0,35 " 
Alkohol (0,835 sp. Gw.t 5 " 

~Ion ck hoven, Handb. d. Photog-r'phie. 30 
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Man schuUelt tiichtig urn, lasst ein paar Tage ruhig stehen und giessL 

«las Klare beider Losungen zusammen. Diese Zusammensetzung ist erst nach 

etwa 6 - 8 Tagen zu verwenden, wenn man Portrats, und nach 14 Tagen, 

wenn man Landschaften aufnehmen will. 

III. Silberbad. Dies wird aus e i n em Gewichtstheil geschmolzenen 

Silbernitrats und zwolf GewichtstheiIen destill. Wassers bereitet. Nachdem es 

im Sonnenscheine mit Jodsilber gesattigt ist, wird es abfiltrirt und auf 500 

Kubikc. etwa 8 Kubikc. Alkohol, und fUr Portrats 10 bis 15 Tropfen, fUr 

Lan(lschaften 20 bis 25 Tropfen Essigsaure zugesetzt. 

Nach dem Herausnehmen aus dem SiIberbadc lasst man die Platten ab

tropfen und hringt sie in eine Schale mit destillirtem Wasser, welche man 

einige Minuten in Bewegung erhalt. Dann spiilt man die herausgenommenen 

Platten mit Brunnenwasser ab, Hi.sst ablaufen und iibergiesst sie dreimal, 

stets mit frischer Rosinenabkochung. Nach stJrgfaltigem Abwaschen bringt 

man die Platten auf ein Trockengestell. Sie halten sich zuweilen 2-3 Wochen, 

werden abel' besser innerhalb 3- 4 Tagen verwendet. 

IV. Die Konservirungsfiiissigkeit. Man koche 30 Gramm grosse Ro

sinen in 150 K.-C. desLillirten Wassel's, lasse erkalten und filtrire. Die Losung 

halt sich nul' weuige Tage. 

v. Die Exposition dauert bei landschaftlichen, stereoskopischen Auf· 

nahmen ffir sonnige Ansichten etwa 40 - 60 Sekunden. 

VI. Hervorrufer. 

1. Eisenvitriol. 
destillirtes Wasser 
Eisessig . . . . 
Alkohol . . . . 

60 Gramm, 
300 Kubikc., 

30 Gramm, 

15 " 

Man rerstarkt mit Pyrogalluss3nre uud Silberlosung. 

2. Pyrogal1ussaure . 
Citronensanre . . 
destillirtes Wasser 
absoluter Alkohol 

1 Gramm, 
1 " 160 Kubikc., 

2 bis drei Tropfen. 

VII. .Man fixirt mit einer konzentrirten Auflosung von unterschweOig

saurem Natron. 
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V. Schwierigkeiten und Fehler beim Collodiumverfahren. 

A. Schwierigkeiten. 

Ohne vorher Gesagtes wiederholen zu wollen, glauben wir doeh unseren 

Lesern kurz die Hauptpunkte angeben zu muss en , worauf sie sowol bei 

photographisehen Arbeiten iiberhaupt als insbesondere beim Collodiumver

fahren ihr Augenmerk zu riehten haben. 
1. Die Apparate. Man versehafft sieh die besten Apparate, ohne sieh 

um hohe Preise zu bekiimmern, und fange mit kleinen Instrumenten an, 

sieh fUr die Ueberwindung grosserer Sehwierigkeiten vorzubereitell. 

Doeh nieht allein das Objektiv, sondern aueh alIel' Zubehor, die Camera, 

die Glasplatte u. s. w., muss in gutem Zustande sein, denn wie das Objektiv 

die Seharfe des Bildes bedingt, so hangt ein bestandig guter Erfolg von del' 

Regelmassigkeit und Leiehtigkeit ab, womit sieh aIle Theile lies Apparates 

handhaben lassen. 
2. Die chemischen Praparate. Nul' dann soil man sieh die Praparate 

selbst bereiten, wenn man es vollkommen versteht und zugleieh ein wirk

lieher Vortheil dabei herauskommt, sonst thut man besser, sieh an bekannte, 

solide Hauser zu wenden. 

3. Die Verfahren. Niehts ist verwerflicher, als aIle Tage mit seinen 

Formeln und Methoden zu weehseln. Vielmehr sind dieselben Formeln stets 

heizubehalten und erst dann gegen andere zu vertausehen, wenn man hin

langlieh mit den photographisehen Verfahren vertraut ist, urn das bess ere 

selbst mit Sicherheit erproben zu konnen. Nur darf man dabei nieht in den 

lImgekehrten Fehler verfallen, del' allen profession ellen Photograph en eigen 

Zli sein pflegt, welche sieh einer neuen Vorsehrift niehl eher bedienen, als 

bis sie allgemein angewendet wird. 

VOl' allen Dingen halte man fest, dass nUl' ernste Arbeit ilber die wesent

liehsten Schwierigkeiten del' Photographie hinweghilft, was Belehrung allein 

nimmer vermag. 

Zu den wesentlichsten Schwierigkeiten rechnen wiI' abel': 

1. Die Beleuchtung und das Setzen del' aufzunehmenden Person. 

2. Das Finden des richtigen Punktes und del' geeigneten Zeit fiir 

eine Landschaftsaufnahme. 

3. Die genane Abschatzung del' Expositionszeit. 

4. Die Kombination del' geeignetsten Praparate fill' augenblickliehe 

Aufnahmen, d. h. dass Collodium, Silber bad, Beliehtung, Leistungs

fahigkeit del' Objektive u. s. w. ihre gehOrige Starke zeigen. 

5. Eine genaue Kenntniss tier Dauer des Henorrufens und des Augen

bliekes, wo man damit innehalten muss. 
30* 
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Was die leichler besiegbaren Schwierigkeiten anbetrifft, so wollen wir 

dieselben, ihrer grossen Zahl wegen, als "Feiller" in eine besondere Abthei

lung bringen. 

B. Fehler beim. Collodiumverfahren. 

Wir theilen ·dieses Kapitel, welches wesentlich £lurch HARDWICfI'S Puhli-

kationen hervorgerufen ist, in drei Paragraph en : 

§. 1. Fehler, die sowol im Negativ als im Positivverfahren auftretell. 

§. 2. Fehler im Positivverfahren. 

§. 3. Fehler im Negativverfahren. 

~. 1. F ehler, die 80wol im Negativverfahren als im Positivverfabren auftretell. 

Die wesenllichslen sind: verschleierte Bilder, Flecke und Male versehie

dener Art. 

Verschleierte Bilder. 

Die U rsachen verschleiertcr WIder sind dreierlei Art: 

1. Unregelmassige Lichtwirkung. 

2. Unrcillheit der Praparate. 

3. Fehlerhafte Abstimmung der verschiedenen Losungen. 

1. Unregelmassige Lichtwirkung. 

A. Uebcrtriebene Belichtung. Wenn die BeIichtung iiber alles Maass 

fortgesetzt wird, "inl das Bild roth und vollkommen verschleiert. Wenn die 

Belichtung bIos ein wenig zu lange wahrte, tritt dieser Fehler weniger henor. 

B. Zu viel Licht im Bunkelzimmer) welches von allzu hellen gelben 

Glasscheiben odeI' yon kiinstlichem Lichte hervorgerufen wird, welches viele 

Photograph en im Dunkelzimmer verwenden, ohne es. wie es nothig ist, mit 

einer gelben Laterne zu umgeben. 

C. Licht) welches in die Camera Mer in die Cassette gelangt. 
lJ. Sonnenlicht, welches auf das Objek'tiv fdlU. 
E. J}/angelhafte Schwdrze der innern W tinde del' Camera obscllra) in 

"elclH'lll Faile sie Licht auf die Platte reflektiren. 

F. Zerstreutes Licht) welches die Linse trifft. Dies kommt biiufig bei 

landschaftlichen Aufnahmen vor, und lasst sich vermeiden, wenn man das 

Objektiv mit einem ziemlich langen, inwendig geschwarzten Papprohre versieht. 

2. Unreinheit der Praparate. 

A. Verwendunq eines allzlt alkalischen Silbernitrats. (Siebe oben.) 

B. Gebrauch eines alkalischen Collodiums) welches das rothe Lackmus

papier blaHt, wie dies haung beim Jodiren mit Jodkalium der Fall ist. 
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C. Verwendung eines zu lange im Schmelzen erhattenen Sitbernitrats. 
(Siehe oben.) 

J). Orqanische Substanzen im Silberbade. (Siehe ohen.) 

E. ZU/tillige Verunreinigung des Silberbades mit Spuren von unter
schwefligsaurem Natron, Eisenvitriol, Pyrogatlusstiure u. s. w. In diesem 
.Faile muss man ein neues Bad bereiten. 

F. J)timp(e von Ammoniak, Scltwe(elammonillm odeI' Cyanka/iwu fm 
!Junkelzimmer. 

G. Reinigen der Clasplatten mit Ammoniak, welches, ungenllgend weg
geschafft, ins Silhcrhad gelang t IIml dasselhe alkaliseh maeht. 

3. Fehlerhafte Abstimmung der verschiedenen Losungen. 

A. J)as Collodium ist zu stark jodir!. Drei .Flille treten auf: 1. ellt\\eder 
ist das Collodium so iibermassig jodirt, dass ein Tbeil del' Jo!lrerhinduIIg, 
welehc die Schieht nieht vollsltilldig ill ibrell .Fibern beherhergeu I,allll, ills 

Silberbad itbergeht; 2. oder das Collodium ist nieht :;0 star\, jodirt lIlId !las 
Bild liegt auf der Oherflaehe; 3. oder elldlich £las Verbiillniss del" Jotlrer

hillllulIg ist bios ein wenig ZlI stark lllld das Bild liegt theils ill der Sehicht, 
theils auf der Oberflaehe. Das Wasser hebt dann lias oberc Bild ab ullll Hbst 

das unlere matt lind versehleicrt zlIrllclL 
B. J)er Hervorru(er erhtilt zu viel Essigsiiure, was besonders brim Her

wlTu!"en mit Pyrogallussallre del' Fall zu Srill pllcgt. 

FIe eke. 
Die Heeke erseheinen bei dllrchfallendcm Licbte duukel oder dlll'chsichtig, 

wahrelld sie bei reflektirtem Lichte schwarz odeI' weiss allssehell. 

Dunkle Flecke. 

Sie werden hervorgel"llfen: 

A. J)urch ein niGht geMriq gekliirtes Collodium (siehl' oben). 
B. ])urch mangelha{te ReinigulIg des Halses del' Collodilllnausgiessllasche 

(siehe oben). 

C. !Jureh Staub in der Cassette oder Camera. 
J). J)llreh redllzirtes Silber, welches im Hervorrll(er schwimmt. lleshalh 

muss man die Glasplatte beim Elltwickier bestiindig bewegen, damit die metal

lischen Theile sieh nieht auf das lIiilltehen niedersehlagcn. 

Durchsichtige Flecke. 
Es veranlasst sie: 

A. Ein triibes Silberbad (siebe oben). 

B. Die Konzentratiou des Silbernitrats (siehe oben), 
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C. Spuren der J ad - und Bromsalze, welche sich im Collodium nicht 
vollstandig losten. Dieser Febler trill selten auf, zumal wenn das Collodium 
gut geklart ist. 

IJ. Organische Partikeln) die im Hervorrufer $uspenrJirt sinrJ, f'iltriren 
hilft ab. 

Male verschiedener Art. 

A. IJurc/tsic/ttiges Netzwerk auf dem trocknen Bilde, ahnlich einem 

Flechtwerk oder durchbrochener Arbeit (siehe oben: Wirkungen des Wassers). 

B. Strel/en auf der Schicht (siehe oben). 

C. Striche in der Richtung des Abstiiubens mit dem Pinsel. Sie riihren 

\"on einem fellchten Pinsel her, \\"ovon man sich iiberzeugen kann, wenn man 

ror dem Ueberziehen mit Collodium die Glasplatte anhaucht. Sie werden 

dadurch so sichtbar, "ie sie sich allf dem fertigen Bilde zeigen . 

.fig. 199. .fig. 200 . 

IJ. Fettige Streifen rulll'en aus zwei Ursachen her, wie oben angegeben. 

E, Fettflecke auf der Glasplatte veranlassen Silberstreiren (Fig. 199). 

F. Ein Zit dickes Collodium, worallf das Bild nicht die gehOrige Expo-

sition hatLc, lim olme Verstarkung zum Vorschein zu kommen. Es entstehen 

dann nudelartige Falten (Fig. 200). 

G. lY/ohrartige Strei(en reduzirten Sllbet's (siehe oben). 

H. Flecke, welche das ganze Bitd wcihrend des Hervorrufens befallen, 

rflhren von del' ungleichen Einwirkung des Hervorrufers her (siehe oben). 

1. TV olkenartig gekrcillselte BUder entstehen von aHzu frischem Collodium 

(siehe oben). 

J. Vas Bild ist beim Herallsnehmen aus dem unterschwefligsauren iVatron 

btau, wird aber in einigen Tagen roth und bedeckt sich mit sternartigen 
Flecken (siehe oben) . 

§. 2. Fehler beim Pesitinerfahren. 
A. IJas Bitd is! ohne Konstrast von Licht und &hatten. Dies ruhrt ron 

zu langeI' Exposition, Bromcollodium odeI' zu neutral em Silberbade her. 
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B. Die Schatten sind ohne Kraft. Fiige Essigsaure zum Silberbade. 

Die Lichter sind grau. Entweder wurde das Hervorrufen zu weit ge

trieben odeI' mit unterschwefligsaurem Natron fixirt, odeI' del' Entwickler 

enthiilt nicht genug Schwefelsaure. 

D. Ein Schleier verdeckt das oild. Wenn das Hautchen trocken ist, 

tritt diesel' Schleier deutlicher hermr und kann mit einem Baumwollenbausch

chen entfernt werden. Besser. noch lasst er sich wegschalfen, ",enn man die 

Glasplatte zuerst mit einer alkoholischen Jodlosung ilbergiesst und dann mit 

Cyankalium behandelt. Del' aus reduzirtem Silber besteheIllle Schleier "ira 

£lurch die Jodlosung in Jodsilber verwandelt, welches sich dann in del' Cyan

kaliumlosung aufiost. Dies Verfahren ist ein sehr energisches und muss mit 

Yorsicht angewendet werden. 

§. 3. FehIer bela Negatinerfahren. 

A. "tlangel an Kraft. Die Collodiumwolle taugte nieht. Das Collodium 

ist zu dimn. Es ist ein Ueberschuss yon Bromsalzen im Collodium. Das Col

lodium ist alkalisch oder all. Das SiIberbad ist sauer odeI' enthalt organische 

Stolfe. Man hat zu viel Zeit zwischen Hervorrufen nnd Empfiudlichmacheu 

verstreichen lassen. 

B. Zu viel Kraft in den hohen Lich/ern . und lJfangel an SchUrfe in den 
Schatten. Die Exposition war zu kurz uud die Entwickelung eine zu energisehe. 

Zugabe zn den Negativverfahren, 
1. Photographie auf Starke und Gelatine. 

Die Starke wurde von NIEPCE VON ST. YICTOR VOl' del' Eutdeckung seines 

Albuminverfahrens verwendet. Jodirte Starke wurde auf die Glasplatte ge

bracht und naeh dew Trockuen in einem salpetersauren Silberbade sensibiIisirt, 

exponirt, mit Gallussaure entwickelt uud das Bild mit untersehwefligsaurem 

Natron fixirt. 

Die Gelatine wurde auf dieselbe Weise yon POITEVIN yerwendet, abersie 

wirkt noch langsamer als Albumin. 

n. Photographie auf Cellulose. 
Unmittelbar dem Collodiumverfahren zur Seite steht das Verfahren auf 

Cellulose, welches zwar weniger rasch arbeitet, abel' Bilder von viel gros

serer Feinheit giebt. Man macht eine Auflosung von Kupferoxyd in Ammo-
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niak, indem man das Oxyd entwedel' direkt im Ammoniak lost, oder dies 

Alkali wiederholt auf Kupferdrehspane giesst, welche sich in einem Trichler 

befinden. 

Die Losung hat eine dunkelblaue Farbung. Man lOst darin auf 1 Liter 

10 Gramm Baumwolle und dieselbe Menge Jodkalium. Die Konsistenz der 

Lusung macht es mugHeh, sie wie gewohnliehes Collodium auf die Glasplatte 

zu gicssen. Das Hautchen ist durchsichlig, farbt sieh abel' beim Troekncll 

roth. In dicsem Augenblicke taucht man dasselbe in ein Bad von essigsaurem 

Silhernitrat, welches das Rupferoxyd wegnimmt und die alkalische JOlher

hindllng in ,Yeisses Jo(lsilber verwandelt. 

nas weitere Verfahren ist dasselbe wie auf Collodium. 

III. Photographie auf Kieselsaure. 

EUGEN GARNERl (Sept. 1861) hat sieh einer Losung von jodirter Kiesel

slime hetlicnt, ,wIehe er bereitete, indem er Kiesellluorwasserstoff~al1re in 

die Uisllng eines Kalisilikats goss, his die Kalilosung yollkommcn neutrali

sirt war. Die Idal'e Fhissigkeit, welche aus loslicher odeI' vielmehr gelali

lIil'ender Kieselsiiure bcsteht, wird mit Jodkalium jodirt uml wie Collodillm 

allf die Glasplatten gebracht. Sob aId die Schieht die Ronsistenz einer festen 

Gallerte bekommcn hat, maeht man sie empfindlich, exponirt, entwiekelt lIud 

fixirt ,vie gewohnlich. 

Man I,ann diese Methode vereinfachen, wenn man naeh GARNER! die Kie

sellusling direkt bereiteL: durch Zusatz von Jodwasserstoffsaure zu einelll 

alkalischen Silikale. 

IV. Photographie auf jodirten Firnissen. 

Verseltiedene jodirte Firnisse "ind von uns im Laufe des Sommers 1862 

Yersueht worden. Del' weisse Schellackfirniss, mit Jodammonium jodirt., giebt 

ziemlich rasche Bilder, abel' von geringcr Feinheit. 

Derselbe Firniss, warm aufgetragen, verlangt zwar eine langere Exposition, 

giebt abcr dafilr sellr fcine Bilder, die man zum Abzug von Negatiys ver

wendcn hnn. Besonders lassen sich wegen del' Festigkeit del' Schicht tral\s

parente Glaspositivs auf (liese Weise bequem ausfiihren. 
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Anhang I. 

AESTHETIK DER PHOTOGRAPHIE. NACH DUmERI.*) 

Die Kunststudien eines Photograph en mussen fast eben so ausgedehnt 

sein, als die des Maiers selhst. Wie del' Maler muss er die Gesetze del' 

SchOnheit studiren, sowie die Miltel, letztere durch Komposition, anssere 

Umrisse und Anlage del' einzelnen Theile, durch das Helldunkel und die 

ganze Ausfiihrung hervorzubringen. Es ist keineswegs hinrei'chend, nul' zu 

fiihlen, dass eine Sache schOn is!; der wahre Kunstler muss vielmehr wissen, 

warum sie es ist, und wenn diese SchOnheit mit Hiilfe del' Kunst, die er 

be!>onders treibt, dargesteHt werden kann, so muss er dul'chaus den Schliissel 

zu allen den Kombinationen kennen, die diesel' besondern Sprache, durch 

welche die Gedanken und Gefiihle ausgedrllckt werden soli en , angehOl'en. 

Daraus foIgt, dass der Photograph ebensowenig wie del' ~Ialer diesel' wesent

lichen Studien entbehren kann. Man muss sich jedoch wohl hUten, Photo

graphie und .Malerei zu identifiziren, denn trotz der uberraschendsten Ana

logien beider Kunste in Bezug auf ihr Objekt und die ~littel, dasselbe dar

zuslellen, sind sie doch ganz und gar verschieden. Wir wollen versuchen, 

den Unterschied beider festzustelIen, wei! dies uns wesentlich unterstutzen 

wird, dne klare Definition der Photographie zu geben. 

Zuerst also hat die Photographie nichts mit del' ~Ialerei gemein, wenn 

wil' Ietztere als die Kunst betrachten, \wlehe dureh die Far~e darzustellen sucht. 

Wir kennen die Gewalt, welche die )Ialerei del' Farbe vel'dankt. Dieses 

machtige Hulfsmittel, welches so ausserordentlich die Kombinationen del' 

ilbrigen Faktoren des Gemaldes hebt, besitzt die Photographie nieht.· 'Venn 

man eine richtige Parallele zwischen beiden Kunsten zu ziehen und die Ver

gleichung klar und hestimmt zu machen wunscht, muss man die Photographie 

nicht mit der Malerei als Kunst der Fal'bengebung, sondei'll mit del' Malerei 

ahgesehen von den Farben, oder mit dem blossen Zeichnen, vergleichen -

dann wird die Analogie durchgreifend sein, so weit sie namlich die Gesichts

wahrnehmung, welche \'On dem angewendeten j)Iaterial veraniasst wird, be

triff!; denn wir wissen, dass die photographische Zeichnung, ohne Verande

rung des Eindrucks, in allen Schattirungen, auf einer grossen Menge von 

Suhstanzen hervorgebracbt werden kann. Diese Betrachtung hat trolz ihrer 

scheinbaren Geringfiigigkeit ihre \Vichligkeit in dem Umstande, dass die im 

*) Da MONCKHOVEN den asthetischen Gesichtspnnkt ganz ansser Acht lasst, glan
ben wir durch 'Viedergabe dieser interessanten Abhandlung DrsDERI'R unsern Lesern 
einen Dienst zu leisten. DE R. 

illonckhoven, Handb. d, Photographie. 31 
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Ganzen vorherrschende Farbe, wenn sie angemessen ist, Ausdruck, Harmonie 

und Schonheit des Gegenstandes hebt. 
Daher handelt es sich nicht darum, einen Vergleich zwischen dem Malen im 

eigentlichcIl Sinne uud der Photographie zu konstatiren; wir betrachten viel

mehr das dllrch das Licht hervorgebrachte Bild nur als eine Zeichnung. 

Versuchell wir nlln, den Gesammteindruck der Hauptfaktoren hervorzllheben, 

welche den Charakter und die Bedeutung der GesichtwahrnehmuIlg, als der 

gemeinsamen Basis beider Kiinste, bestimmen. 
Aile Korper existiren in geometrischen Formen und Iiegen in verschiede

nen Theilen jenes Raumes, der vor unserm Auge ausgebreitet ist. Das Licht 

erleuchtet die Korper, indem seine Strahlen auf die Oberflache derselben 

treffen, wodurch nicht aHein die Form wahrnehmbar wird, sondern auch 
zwei dem Wesen der Korper eigenthiimliche Eigenschaften hervortreten, welche, 

indem sie den Gesammteindruck vervoHstandigen, die GesichtswahrnehuJung her

,'orbringen, namlich Farbe und Ton. Dies bedarf einer Erklarung. Ohne uns 
weiter auf Betrachtungen einzulassen, hinsichtlich der Zerlegung der Licht

strahl en auf der Oberflache der Ktirper, als der Ursache jener Erscheinung, 
welche wir im Begriff sind naher zu beleuchten, wollen wir nur darauf hin

weisen, dass verschiedene Korper unter demselben Lichte und in derselben 
Lage nicht nur verschiedene Farben, sondern auch verschiedene Grade von 

Helligkeit zeigen - sie sind mehr oder weniger hell oder dunkel -, sie 

haben daher ein eigenes natilfliches Licht, das sich unabhangig VOII aller 

Farbung zeigt. Dieser Unterschied zwischen der natiirlichen Farbe der Korper 

und dem, was wir Helldunkel oder Ton nennen, ist fUr unsere Kunst 

von grosser "'ichtigkeit, da er dazu dienen wird, gellauer die Grenzen fest

zustellen, welche wir bei der Darstellung dr.r Nalur einzuhalten verpflichtet sind. 
Die F ormen der Gegenstande, ihre Farbe und ihr natiirlicher TOil, so 

wie das auf sie fallende Licht sie hervortreten lasst, sind die Elemente des Ge

maldes. Die Lagen der Formen zu einander, die Gegenstande iu Hinsicht 

auf das Licht uud auf uns betrachtet, bringen unelldIich verschiedene Wir

kungen hervor, indem sie unzahlige Verbindungen zwischen den verschiede

nen Elementen der sichtbaren Erscheinung ankniipfen. Au!' allen diesen 

Kombinationen wird sich jedoch ein allgemeiner Eindruck ergeben, welcher 

Charakter oder Bedeutung des betreffenden Gemaldes bestimmt. Daher ist 

es fiir den Kiinstler, welcher Art er auch sein mag, iiberaus wichtig, zu 

wissen, wie viel jedes der einzelnen Elemente, die wir oben aufgezahlt haben, 

zu dem Gesammteindrucke beitragt. Denn jede Kunst hat ihre Grenzen, und 

der IHinstler muss vor AHem die Fahigkeit besitzen, aIle Elemente, ,wlche 

durch ihre gegenseitigen Beziehungen die Bedeutung einer Naturerscheinung 

bestimmen, in seiner Nachbildung zu vereinigen. 
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Wird der Kiinstler oder Photograph von der SchOnheit eines Gegenstandes 

hingerissen, so muss er die Ursache odeI' rich tiger den Ursprung seiner Ein

driicke zu ergriinden suchen, denn es ist sehr wohl moglich, dass eine pas

sende Zusammenstellung del' Farhen odeI' auch il'gend ein gliicklicher Gegen

satz den Eindruck der Scene erhOht. Diese Macht der Farben kann so gross 

sein, dass sie alles Uebrige iiberwiegt. Ja, wenn man von einem GemaIde 

Harmonie uod Ausdruck, die durch die Farben hervorgerufen werden, sich 

hinwegdiichte, wiirde das, was ubl'igbliebe, also namentlich die Form und 

ihr Ausdruck, einen ganz and ern Eindruck machen und hochst wahrschein

lich fill' den Beobachter die SchOn he it verliel'en. Hiel' Iiegt del' Grund, warum 

so oft viele photographische Bilder, von Scenen aufgenommell, die einen 

grossen Etfekt machen, in der That so matt sind und ganzlich jenes eha

rakters ermangeln, der unsere Wahl bestimmte. Daher muss del' Kiinstler 

odeI' Photograph den Etfekt, del' seine Anfmerksamkeit rege gemacht hat, 

prfIfen und analysil'en und das Wesen des Gegenstandes, welchen er darzu

stellen wunscht. unahhangig von aller Farbe betrachten. Diese Kunst, aus 

dem empfangenen Eindrucke alles Dasjenige auszuscheiden, was del' Kiinstlel' 

und Photograph niehl ausdriicken konnen, uod nur Dasjenige zu lassen, was 

durch (liese Kiinste darstellbar ist, diirfle kpineswegs so leicht sein, wie man 

gewuhnlich glauht. Sie muss besUindig geiibt werden, wenn man sich die 

lIothige Aushildung fUr die Praxis aneignen will. Betrachten wir nun irgend 

einen Gegeostand, del' seine wesentliche Bedeutung nicht del' F,\rbe verdankt, 

und fiihren wir ihn in die Vergleichung ein, die wir zwischen Photographie 

und ~Ialerei aulsteJlen werden. 

In Hinsicht del' genanen Nachahmnng del'. Natur bieten beidl' Kiinste die 

auffallendste Aehnlichkeit. Der Photograph kann in der Thllt die N aturer

scheinung mit ihl'en Umrissen, ibren perspektivischen Verhaltnissen, ibren 

Lichtei'll und Schalten, gerade so gut wiedel'geben als der Maler. Er wiirde 

jedoch bei den mehr odeI' weniger photogenischen Gegenstanden, die oft ihre 

natiirlichen Lichter und Schallen veriindern und die nieht immer eine ge

naue Aufnahme ZlIlassen, auf Sehwierigkeiteu stossen. In einigen Fallen, und 

zwar gerade dann, wenn die vom Lichte am meistrIl getroffenen Gegenslande von 

sehr gerioger photogenischer Fiirbung sind, "ird der Eindruck des vom 

Licbte auf del'. empfindlichen Platte hervorgehrachten Bildes weit hillter del' 

Natur zuruckbleiben. Der Operateur muss dies zu iiberwinden suchen, indem 

el' von del' abweichenden Beschaffenheit seiner Praparate Nutzen ziehl. Auf 

diese Weise kann der Photograph, indem er einen einfachen Gegenstand de .. 

Natur wiedergieht, nicht einmal denselben Weg wie der Maler verfolgen, sie 

trennen sieh schon heim Anfange, uod doch ist der Photograph gezwungeo, 

das wichtige Kapitel von del'. Farhe 'lnd dem Schatten in Erwagung zu ziehell. 
31* 
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Doch ist, wie wil' bereits bernerkt haben, die Naebahmung- ohne Aus
wahl niehl die einzige Absirht und der Endzweek der Photographie. Bier
durch gerade wird der Unterscbied zwischen beiden Kunsten sebr hervor
tretend. Wahrend der Maler mit einer natiirlichen Vorliebe Gegenstande wahlt, 
die dem Wesen nach von entgegengesetztestem Charakter sind, und sie zu

sammen grnppirt. indem er entweder ihre Positionen oder Einzelheiten andert, 
wiirde es dem Photographen ganz unmoglich sein, die Anwesenheit der 
Gegenstiinde, welche er wiederzugeben sucht, zu entbehren. Er muss viel
mehr die Wirklichkeit erst zurechtlegen, ehe er daran denken kann, sie 
nachzubilden; und meistentheils lassen sich die Elemente, welche ihm fur 
den Ausdruck seiner Geffihle die passendst.en scheinen wurden, zu jenem 
Zwecke durchaus nicht vereinigen. Ebenso kann er keine wesentliche Ver
anderung des gewahlten Gegenstandes vornehmen; er kann ihn nur einer 
oberflachlichen Modifikation unterziehen, welche keinen wesentlichen Einfluss 
auf den Charakter des Ganzen auszuuben im Stande ist. Einige Beispiele 
werden einen klarern Begriff von dem Unterschiede geben, den man zwischen 
den naturlichen HuIrsquellen beider Kiinste a",fstellen mnss. 

Wenn das Gefiihl der feierlichen Ruhe ausgedrfickt werden solI, welches 
durch einen fruhen Morgenausflug angeregt wird unll die Wirkung der man
nigfachen, unserm Auge sich zeigenden Scenen ist, so kann der Kfinstler. 
wenn er ein Maler ist, verschiedene Variationen und Ansichten der Land
schaften, die ihn besonders angezogen haben, in seinern Gedachtnisse auf
frischen; zurn Beispiel die Form der Baume, den sich schlangelnden Lauf 
eines Weges, den eigenthfimlichen Eindrnck eines kleinen Gewassers II. s. w. 
Er erinnert sicb des Schafers,. den er am Rande des Waldes sitzen sah, der 
Gruppe von Winzern, die aufmerksam den lieblichen Tonen seiner Flote 

lauschten. Er vereinigt diese zerslt'euten Fragmente zu einer einzigen Kom
position und wenn irgend Etwas fehlt, was ibm fUr den Charakter, den er 
darzustellen wiinscht, wesentlich erscheint. so suchl er in dern weiten Felde 
der Nalllr den passenden Gegenstand auf. urn diesem Mangel abzuhelfen. 
Gleichviel, ob er den Stoff zu seinem Gemiilde seiner Erinnerung entIehnt, 

oder ob er ihm wirklich vor Augen liegt, er verandert ihn so, dass er !\einem 
Geschmacke und Wnnsche entspricht. Dem ersten Gesetze der SchOnheit 

getreu, legt er einem gewissen Theile seines GemaIdes die grosste Wichtig
keit bei, indem er die der andern Theile vermindert und sie doch zugleich 
in solche Beziehungen zu einander setzt, dass sie den eigenthumlichen Ein
druck des Ganzen bewahren. 

Der Photograph hingegen schlagt einen ganz andern Weg eill. Wie der 
Maler hat er die Natur gesehen ttnd verstanden, jedoch bnn er nicht die 
einzelnen Elemente verbinden, die seine Jdee geschaffen baben. Oahpr i~t 
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er gezwungen, aIle diese Elemente in del' Wirklichkeit vereinigt aufzusuchen. 

In diesel' Absicht durchstreift er eifrig Feld und Wald, indem er die SchOn

heiten jeder neuen Scene in sich aufnimmt und zergliedert. Dann und wann 
trifft er Eindriicke an, die er aufzunehmen wiinscht. Hier hiilt er inne und 

wechselt seine Position von rechts nach links, damit er ja keinen Gegenstand 
mit aufnimmt, del' ibm vorher nieht sichthar war. Er nahert sich so weit, 

dass er einen klaren Hintergrnnd bekommt; er entfernt sich so weit, dass 

er aile Gegenstiinde im Vordergrunde, welchI' fiir sein Bild wichtig sind, mit 

aufnehmen kann, indem er llherlegt, wie er durch Vergrosserung odeI' Ver

minderung des Horizonts die giinstigste Wirkung der Perspektive erzielt. 

Auf diese Weise entwirft er sein Bild durch eine Reihe systematischer Be

rechnungen. Kurz, er hat seinen Gesichtspunkt so gewahlt, dass diesel' aIle 

Gegenstande ausschliesst, die auf die Harmonie des Bildes stOl'end einwirken 

konnten. Das ist abel' noch nicht Alles: er besitzt noch zwei machtige Mittel, 

den Gesammteindruck seines Gegenstandes zu erhohen. Das erste hesteht in 

del' Wahl des Lichtes, das zweile in del' Wahl und Wirkung del' Figuren, 

die er in sein Bild aufnehmen will. Daher wird 1'1' die gewahlte Scene in 

del' wechselnden Beleuchtllng studiren, die sie an Yerschiedenen Tageszeiten 

zeigt. Er beobachtet dag allmalige Wachsen und Abnehmen der Schatten; 

er be3challt die vielen naeh einander beleuchteten Oberflachen; er achtet 

auf die Lichtstrahlen, welche die Schalten durchdringen Hnd dadUl'ch eine 

Menge von Gegeustiinden ~ichtbar machen, die einen Augenblick vorhlw noch 

dem Auge vel'borgen waren, ja sogar dell Gegenstiinden selbst ein anderes 

Aus~ehen geben. Welch ein weiles Feld wi I'd auf diese Weise dem Kiinstler 

geolfnet! - lVelche Hiilrsqllellen he~ilzt er in diesen unzahligen Schatten 

und Tinten, wenn er die Eigenthiimlichkeiten, welche mit H,me seiner Kungt 

sich wiedergebell lassen, genall lind vollig abZllschatzen weiss. Gerade iII 

dem Ergreifen des rechten l\loments, wo die Natur den Hohepunkt des ge

wiinschten AlIsdrncks errdcht hat, liegt die schopferische Krnft des Geschmacks. 

Was die in einer Scene vorkommenden Personen anlangt, so muss del' 

Kiinstler sie seinem Gegenstande entsprechend placiI-en; ihre Stellung in· 

millen del' Scene wi I'd von der Anordnung del' Gegenstande im Vorder

grullde abbangen. Der Photograph pflegt in dieser Hinsicht in derselben 

Weise wie del' Maler zu verfahren, indem er niimlich elltscheidet, ob die 

Personen auf dem BUde als blosse ZlIgabe erscheinen sollen, odeI' oh sie im 

Gegentheil den hervorragendsten Platz einnehmen miissen. 1m erst ern FaIle 

wird er sie in der Perspektive weit zuriickstellen odeI' sie im Schatten 

verbergen; im zweiten Faile hingegen wird er sie in den Vordergl'\lud 

riicken, damit die Wicktigkeit del' belehten Gruppe erhoht und dadurch der 

Charakter del' Scene vervollstandigt wird. 
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Es ist also einleuchtend, dass der Maler und der Photograph, obgleich 

sie durch dieselben ldeen und Regeln der Schonheit wie der Harmonie geleitet 

und bestimmt werden, sieh dennoeh in Hinsieht des Verfahrens bei der Kom

position sehr unterscheiden.Der Maler kennt keine Grenze in der Wahl der 

Objekte, durch deren Darstellnng er das Bild seiner Phantasie ",;edergeben 

will. Er passt seine zerstrenten Beobaehtnngen dem Flnge seiner Gedanken 

an; frei sncht er in der Natnr naeh getrennten Harmonien, urn darans einen 

Einklang zu bilden; er braurht keineswegs die Wirklichkeit zu malen, son

dern verschmaht dies; weil er dagegen seine Gedanken dm'ch die Erfindung 

von Seenen ausZIJdriieken sucht, die einen Ansehein von Wahrheil hahen, 

nothigt ibn seh\" oft die Sehwierigkeit, die er in der genauen Nachbildung 

findet, die V urstellung von den Gegenstanden selbst mit Hiilfe unvollkom

mener Kopien zu heleben, welebe blosse Zeiehen der Dinge sind, diese aber 

nicht zu ersetzen vermogen, Ja, noch mehr, der KiinstIer kann aile die 

iiberfliissigen Einzelnheiten unheachtet la~sen, welehe die Harmonie unt! den 

Ausdruek des Gemaldes storen wurden. 

Der Photograph hingegen sieht sich in HeZIJg anf die Natur von sebr 

verschiedenen und weit seharferen Bedingungen beeinflusst. Er ist an die 

Wirklichkeit gebnnden; bei der Komposition kanll er sich unmoglich von ihr 

befreien und bei der Ausfiihrung ist er zu genaner Nachahmung verdammt. 

Die unleranderliche Trene seiner Instrumente giebt jede, auch die geringste 

Einzelbeit wieder. Vergeblieh sncht er durch eine kiirzere Entfernung die 

Flachen zu vergrossern oder aile Genauigkeit der Naehbildung auf die her

vorragend~len Theile des Bildes zu konzentriren. Das 80 erlangte Resultat 

wurde sehr umoIlkornmen sein, ria diesrs Verfahren die iibrigen Gegenstande 

vergrossern und so einen Mangel an perspektivischer Genauigkeit veranlassen 

wiirde, der das Gemalde sowol der Wahrheit als del" Sehiinheit beraubte. So 

sehen wir, dass der Photograph sich schlechterdings ganz und gar auf die 

genaue Nachahmung der Wirklichkeit beschranken muss und dass seine Kunst 

darin besteht, Seenen auszuwahlen, die wirklieh existiren, IJnd solehe Modi

fikationen mit ihnen vorzunehmen, welche die Natur del' Gegenstande erlaubt 

und die herrsehenden Sehonheitsgesetze ihm vorsehreiben. Es darf also die 

Photographie nieht mit der Malerei verwechselt werden, obgleich beide zu 

den nachbildenden plastisehen Kiinsten gehoren. 
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Anhang II. 

T. Mikroskopische Photographie. 

Vermittelst des Albumin- oder Collodio - Albuminverfahrens kann man mit 

Objektiven von sehr kurzer Brennweite ausserordentlich kleine und feine 

BUder anfertigen. Gewohnlich arbeitet man nach einem Negativ, von dem 

zuerst ein Positiv von einigen Quadratmillimetern Grosse aufgenommen wird. 

Da sich die geeigneten Apparate zur Anfertigung mikroslwpischer Bilder 

von photographischen Optikern beziehen lassen, geniigt hier die hlosse An

gabe des Prinzips, ,,"orauf die Erlangung dieser kleinen Bilder beruht. 

II. Positive auf Milchglas. 

Auf .Milchglas, welches, wie wir oben schon andellteten, ganz das Aus

sehen ,'on Porzellan hat, lassen fiich sehr zierliche Bilder allfnehmen. Die 

gut gereinigte Glasplatte wird, wie gewohnlich, collodionirt und ser.sibiIirt, 

nach den Formeln, welche wir fUr das Positivcollodillm angegeben haben· 

)lan exponirt in der Camera nach einem Negativ, welches gegen ein 

Fenster geslellt wird. Das Entwickeln und Fixiren geschieht auf gewohnliche 

Weise. 

Die Farbe des Bildes ist, "ie immel', schmutziggrau. ~Ian iibergiesst 

dasselbe mit einer Losung von Chlorgohl oder mitScimefeiammonium und 

wascht dann mit Wasser ab. Die erste Substanz giebt ein violettes BiId, die 

andere ein schwarzhraunes, welches den Porzellanmalereien ahnlich ist. 

Zuletzt iiberzieht man mit einem weissen Firniss, besonders mit Schel

Iackfirniss, der - wie oben angegeben - warrn aufgetragen wird. 

III. Uebertragen der Collodiumschicht auf Papier. 

Um auf del' Reise den Transport yieler Glasplatten zu vermeiden, hat 

man vorgeschlagen, die Collodiumschicht auf Papier, Gelatine, G uttapercha 

u. S. W. Zll iiberlragen. Wir glauben, dass dadurch die gewohnlichen Ver

fahren in lllltzioser Weise erschwert werden. Warum will man nieht lieber 

direkt auf Papier arbeilen, zumal man so ausgezeichnete und rasche Ver

fahren be,itzt? 

Beim Uebertragen auf Papier muss dieses nachher gewachst -werden, da

mit es fUr den Ahzug von Positivs geniigende Durchsichtigkeit erlangt. 
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Man hat viel Aufhehens von dem Uebertragen der Collodiumschicht auf 

eine diinne Guttaperchahaut gemacht, welche durch Verdunsten einer Auf

liisung dieses Stoffes in Schwefelkohlenstoff erhalten wird. Ein englischer 

Photograph, der Proben davon del' Photographischen Gesellschaft einschickte 

hatte den Brief, worin sie sich befanden, mit Siegellack verschlossen. Die 

Bilder waren verdorben! 

Wenn Gelatine und Guttapercha weniger zerbrechlich waren, wllrden sie 

dem Papier vorzuziehen sein. Leider macht die geringste Feuchtigkeit die 

Gelatine aufschwellen und ein einziger Sonnenstrahl genugt, urn die durch

sichtige Guttaperchasehicht am Positivpapier festzukleben. 

IV. Photographie bei Nacht. 

Haufig kOlllmt es vor, dass man einen belebten oder unbelebten Gegen

stand an einem Orte aufzunehmen hat, wo es an Licht fehlt, wie dies z. B. 

im Innern von Grotten, Begrabnissgewolben II. s.~. der Fall ist. Hier muss 

kiinstliche Belenchtllf.g Zll Hiilfe genommen werden. 

Das elektri~che Licht ist sehr vortheilhaft, aber trotz seiner ungeheuren 

Leuchtkraft enthalt es doch weniger chemische Strahlen, als man glauben 

sollte. 

Die elektrische Lampe von Prof. WAY ist zu empfehlen, obwol sie ein 

weniger lebhaftes Licht giebt als unsere gewohnliche Lampe. Sie besteht 

aus eillrm kleinen eisernen Trichter mit sehr engem Loche, welcher durch 

Zahn llIHI Trieb bewegt winl, und mit einem Qlleeksilberbehiilter und dem 

positivell Pol einer BlJNSEN'Schen Batterie von 50 Elementen in Verbindung 

steht. Unten befindet sich, zum Anffangen des QuecksiIbers, ein zweiter Be

haiter aus Eisen, welchel' mit dem negativen Pole der Batterie verbunden 

ist. Eine nhrwerkartige VOI'fichtung mhrt dann das abgeflossene Quecksilber 

ill den ersten Behalter ZIll'iick. 

Das Quecksilber bildet beim Hel'abfliessen eine kleine Schnur rasch auf

einander folgender Tropfen, woclurch ein besUtndiges, unnnterbrocbenes Licht 

erzielt wird, welches seltsamerweise, trotz seiner geringen Leuchtkraft, grosse 

photogenische Intensitiit zeigt. Wenn man urn die Iichtausstrablende Kugel 

der WAy'schen Lampe gewohnliche KopirrahnlPn anbringt. kann man in 10 

bis 15 Minuten Positive auf Papiel' anfertigen. 1m Winter und bei nebligem 

Klima leistet sie al~o ausgezeichnete Dienste. 

Vermittelst einer solchen Lampe, die wegen del' Gefahrlichkeit der Qneck

silhel'diimpfe mit eiller Glaskugel umgebell ist, kann man bei Nacht und an 

finstern Orten mit BequemlichkPit Gegenstande aufnebmen, ,wIehe man sonst 

hatte aufgeben mussen. 
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MOULE, der in England dureh seine Versuehe in der Naehtphotographie 
grosses Aufseben erregte, bedieDt sieh als Leuchtmaterial eines Feuerwerk
satzes aus folgeDden BestandtheiIen: 

Sa1pe~r .•... 
Schwefelblumen . . 
Schwefelantimonerz . 

56 Theile, 

21 " 
6 " 

Vor der Misehung werden diese Substanzen einzeln fein pulverisirt und 
danD auf ein Sieb aus sehr feiner Seide gebracht. Man mischt nun mit der 
Hand uDd lasst wieder zwei oder drei ~Ial durch das Sieh gehen, damit eine 
innige Mischung erzielt wird. 

Das Gemiseh wird in Papierhiiehsen geschiittet und etwas zusammenge
presst. Dar Gegenstand wird hei einer gewohnliehen Lampe eingestellt, und 
nach dem Oetfnen der Cassette zundet man auf einmal zwei oder drei dieser 
Papierbiichsen an. Sie mussen so gefullt sein, dass sie eine halbe Minute 
brennen. 

Das Bild wird me gewohnlieh entwiekelt. 
Neuerdings ist viel von Photographien die Rede, welche IlREESE bei 

)Iondsehein aufgenommen hat, aber man hat noeh keine genaue Vorstellung 
von den Methoden, nach welehen dieser Liebhaber arbeitet. 

V. Augenblickliche Bilder. 

Drei wesentliche Bedingungen fur augenbliekliehe Aufnahmen sind: 
1. zweckmassige Apparate; 2. bOchste Empfindliehkeit von Collodium und 

Silberbad; 3. so gftnstiges Licht wie nur irgend moglich. 
Apparate. Der wiehtigste Theil des Apparates sind das Objektiv und 

sein Versehluss. Statt des einfachen Objektivs wird ein Doppelobjekliv ge
nommen, oder wenn es sieh um Ansiehten von grossem Winkel handelt. 
ein Tripletobjektiv oder ein orthoskopisches. Beim Doppelobjektiv durren die 
aufzunehmenden Gegenstaode nieht allzu weit auseinanderliegen, wenn das 
Bild scharf werden soIl. Beim Tripletobjektiv, welches sehr lichtstark ist, 
sehadet dies nieht. 

Die hesten Arten von Verschluss sind in Fig. 105 uod 118 angegeben. 
Die erste Art ist besonders geeignet, um Wolken uod Vordergrund zu gleicher 
Zeit zu erhalten. Man braueht nur uovollstandig zu otfnen und rasch oscil
liren zu lassen. Doeh bedarf es grosser Uebung, sieh diese Handfertigkeit zu 
erwerben. 

Der Versehluss in Fig. 118 ist bei einer wirklieh augenhlicklicben Auf
nahme vorzuziehen, well die Aufnabmezeit auf eine Drittelsekunde und, wenn 
die Feder stark ist, sogar auf eine Siebentelsekunde reduzirt wird. 

MODCkhoyen, Handb. d. Pholographie. 32 
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Verfahren. Hieriiber baben wir nur nocb wenig binzuzufiigen. Wenn 

man ein gutes Collodium bat und das Silherbad in Ordnung ist, gebt alles 
Uebrige leicbt; aber die Umstande, unter den en diese Uebereinstimmung 

der Priiparate sicb zeigt, sind so voriibergehend, dass wir uns unmoglicb 

genauer dariiber auslassen Mnnen. 

Beleuchtung. Es versteht sicb von selbst, dass das Bild urn so rascher 

erscheint, je starker der Gegenstand beleuchtet isL. 
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Man arbeile also vorzugsweise am Morgen, zwischen 

10 Ubr und Mittag, und wenn es moglieb, nehme man 

die Gegenstiinde in vollem Sonnenscheine auf. Das ist Alles, 

worauf es bei augenblickliehen Aufnahmen ankomml. 

'1< Der Bearbeiter kann niebt umhin, noch eines Um

standes von dringender Nothwendigkeit fUr augenbliek

Hehe Aufnahmen zu gedenken: der Verwendung von Amei

sensiiure im Hervorrufer. Die Vorsebriften sind ohen an-

gegeben. 

VI. Stereoskop und stereoskopische 
Aufnahmen. 

I' I' 

A. Das Stereoskop. Das Studium des Sehens mit 

zwei Augen gebOrt eigentlieb in die Pbysik und Ana

tomie, wesbalb wir bier nur in Kiirze das Prinzip erkliiren 

F wollen, auf welehem die Einriehtung des Stereoskopes be-E 
Jig. 201. 

\ 

ruht, damit man besser die Regeln verstebe, welehe bei 

stel'eoskopisehen Aufnabmen gelten. 

Denken wir uns eine vierseitige Pyramide (Fig. 202), welehe in der ver

liingerten Aehse des linken Auges E liegt (Fig. 201). l\Ioge diese Pyramide 

nun 10 oder 30 Centimeter Hobe haben, ABC oder A]) C, immer wird 

man, wie Fig. 202 eriiiutert , ein dureb zwei Diagonalen getheiltes Viereck 

wahrnehmen. Wenn wir aber das linke Auge sehliessen und das reebte, F, 

offnen, immer obne den Kopf zu bewegen, so wird die Spitze B der Pyra

mide, sofern dieselbe niedrig ist, nacb e, etwas naeh links yom Centrum g 

projizirt; ist die Pyramide aber sebr boeh, so wird der Gipfel ]) naeh f. 
ausserbalb der Basis, projizirt. 

Die Fig. 203, 204 und 205 zeigen also den Eindruck, weleben P}Tamiden 

von versebiedener Robe auf das reebte Auge maehen. SobaJd man beide 

Augen offnet, fallen die Bilder zusammen und der Eindruek des Reliefs 

entsteht. 
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So oft wir also unter Beihiilfe der Optik zwei Bilder derselben Ansicht, 
welche von zwei verschiedenen Punkten aufgenommen sind, zusammenbringen, 
entsteht der Eindruck des Reliefs. Das Instrument, wodurch dies geschieht, 
heisst ein Stereoskop ,oder Korperseber). 

Wenn man in diesem InstrlJmente die Fig. 203, 204 IJnd 205 abwech
selnd mit Fig. 202 verbindet, eotsleht der Eindruck von immer hoheren 

Pyramiden, "ie man leicht ein~ehen wird, wenn man das Prinzip verstanden 
hat, wonach "ir sie gezeichnet haben. 

.fig. ~u~. .fiy. ~O :l . 

ftg. ~O!. .fig. 205. 

Das erste Stereoskop wurde von WHEATSTONE, dem heruhmten englischen 
Physiker, konstruirt, welchem die Wissenschaft ebenfalls die sinnreiche 
Theorie verdankt, von der wir einen Abriss gegeben haben. Seill Stereoskop 
bestand aus zwei Spiegeln A B, vor welche man sich hinsetzte, urn die 
Bilder oder Zeichnungen DC, welche seitwlirts angebracht waren, zu be
trachten (Fig. 206). 

BREWSTER hat das Stereoskop allgemeiner verbreitet, indem er, statt des 
Retlektions - oder Spiegelslereoskopes, das Brechungsstereoskop einfiihrte, 
welches aus Prism en mit spblirischer Kriimmung besteht. 

Fig. 207 zeigt uns ein Slereoskop mit gewohnlichen Prismen, wahrend 
in Fig. 208 und 209 ein englisches Linsenstereoskop gezeichnet ist, welches 
besonders fUr Ansichten auf Albllmblattern empfohlen werden kann. Beide 

32* 
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Instrumente beruhen auf dem Prinzipe von WHEATSTONE, dass zwei Bilder 
den Eindrllck eines einzigen geben sollen. 

B. Stereoskopische Aufnahmen. Die Regeln, welche man bei stereo

skopischen Aufnahmen befolgen muss, Jassen sich jelzt kurz zusammenfassen 

und leieht verstehen. Wir wollen mit dem einfachsten Falle anfangen, wo 

die Gegenstande, wie Portrats, Gruppen u. s. w., einander sehr nahe liegen . 

.IIg. 206. .$~itgtlllmoJko,. 

In diesem Faile bedient man sich einer Stereoskopcamera mit zwei Ob

jektiven. wie wir sie Seite 180 If. besebrieben und in Fig. 96 uod 106 ab
gebildet haben. 

.i"ig. 207. Vrigmtnntrto.ko~. 

Diese Apparate werden ganz wie ein ein

facher Apparat gehandhabt, weil die heiden 

Aufnahmen gleiehzeitig gemacht werden, aber 

man darf nicht vergessen, die positiven Bilder 

u m z use t zen, d. h. die links gemachte Auf

nahme reehts aufzukleben, nnd umgekehrt, weit 

sonst die Bilder mit den vom Gesichte wahr

genommenen Diehl libereinstimmen wlirden. 

Wenn der aufzunehmende Gegenstand ent

fernt ist, wiirden Aufnahmen mit obigem Ap

parate nicht genug Relief geben. Theoretisch 

sollte zwar die Entfernung beider Objeklive der 

Entfernung unserer Augen gleiehkommen, aber 

das Relief wiirde dann sehr schwach nnd die Tauschnng hochst gering sein. 

Deshalh muss man hier besondere Vorkehrungen treffen. 

A. Man kann sich zweier gleichen Apparate bedienen, welche auf den

selben Punkt geriehlet werden (Fig. 210). In diesem Faile lDU.SS das Fuss

bret, welches sie tragt, genau horizontal gestellt werden. 
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Dies Verfahren lindet wenig Anwendung, weil es flberaus schwer halt, 
zwei Bilder von gleicher Intensitat zu erlangen. Deshalb arbeitet man lieber 
auf einer einzigen Glasplatte . 

.fig. 203. .iltmOJkop mit prismntifd)tll fillft1l. 

B. Auch der in Fig. 96 und 106 abgebildete Apparat ist brauchbar, 
wenn man auf folgende Weise verrahrt. 

Sig. 209: ~tmllskop mit prismntifd)tll fillftn. 

Del' Stereoskopapparat wird auf das Fussbret in Fig. 210 so aufgestellt, 
dass die entsprechende A~sicht auf dem matteD Glase erscheint. 
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Mit Hulfe eines Kreuzes, welches mit Bleistift auf dem mattenGlase ~e-o 
macht wurde, findet man leicht den Mittelpunkt des Bildes. Dann wird der 

Apparat auf die andere Seite des horizontalen Fussb,'ettes geschoben und das 

Bret so weit gedreht, bis derselbe Punkt des BiIdes, welcher beim ersten 

Einstellen im Mittelpunkte des Kreuzes lag,' wiedel' darein zu liegen kommt. 

In diesem Fal1e kann man von der Gleichheit beider BUder iiberzeugt sein 
lind die Aufnahmen nacheinander machen. 

Hier muss das positive Bild ebenfalls umgesetzt werden. Dies ist urn 

so mehr nothwendig, weil man selbst bei der grossten Sorgfalt niemals zwei 

ganz gleiche Bilder erhiilt und die Objektive des Apparates weiter ausein

ander stehen als rlie beiden Augen . 

.fig. 210. Jlt.Unug b.t I1:nm.tn's bti 1.nfunbm. Ittner 1.lI~dj!tll. 

Mit diesen Einzelheiten hat man sich erst llach Vollendung des Negativs 

zu besehiiftigen. Man zieht mit einer Stahlspitze auf dem negativen Biloe 

zwei Viereeke, welche genau dieselben Endpunkte haben. Da diese Linien 

auf dem Positive schwarz erseheinen, Hisst sich der Abdruck leicht zerschnei

den. Die beiden Absehnitte werden dann in umgekehrter I.age auf den 

Bristolkarton geklebt. 

C. Der Apparat, welcher bei stereoskopischen Aufnahmen am meisten 

gebraueht wird, ist in Fig. 110 dargestellt. 

Man verfahrt ahnlieh, wie unter B angegeben wurde, indem man den 

Apparat in der ersten wie in der zweiten SteHung genau auf denselben Punkt 

richtet. Zuerst stellt der Operateur die Camera rechts auf und schiebt naeh 

dem Einstellen die Cassette von der rechten Seite in den Holzrahmen (Fig. 109), 

wodurch die linke Seite der Glasplatte beim Aufziehen des Schiebers expo

nirt win\. Fig. 110 zeigt also die Camera in der ersten SteHung. In 

der zweiten Stellung, lilJks vom Operateur, wird die Cassette in dem Falz 

so weit vorgeschoben, bis der Schnapper einfiillt, und dann die zweite Auf

nahme gemacht. 

Die so erhaltenen Bilder brauchen nicht umgesetzt zu werden und das 

Negativ zeigt unter dem Stereoskop voiles Relief. 

Die Enlfernung der Camera's ist ausserordentlich wechselnd. Bei entfernteri 

Ansichten ohne Vordergrund bedient man sich zweier Stative. die mehrere 
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Meter auseinanderstehen; wenn aber ein Vordergrund vorhanden ist, dfIrfen 
sie nicht uber 80 Centimeter entfernt sein. FUr nahe Aufnahmen reicht schon 
eine Entfernung von 30 bis 40 Centimetern aus. Fur Portrats sind Stereo
skopcamera's mit zwei Objektiven vorzuziehen. (So unten: Aufnahme von Mo
numenten und Landschaften.) 

VIT. Photographische Skulptur. 

Dasselbe Prinzip, welches fUr stereoskopische Aufnahmen gilt, liegt auch 
der photographischen Skulptur von WILLEMME zu Grunde. Wenn wir 
uns eine Statue denken, welche sich im Mittelpunkte einer Reihe von kreis
formig aufgestellten Objektiven befindet, so werden wir eine Reihe von ver
schiedenen Umrissen bekommen, welche vermittelst des Storchschnabels ver
grossert werden Mnnen und sich mechanisch auf einen Marmorblock iiber
tragen lassen. Dieser braucht dann nur nach diesen Vorlagen bemeisselt zu 
werden, um dem Originale zu entsprechen. (S ... Moniteur de la photographie. 

1861. ") 

VIII. Das Photographiren von Kupferstichen, PHinen, 
Gemalden u. s. w. 

Die photographische Wiedergabe von Kupferstichen, Planen, Pholographien, 
allen Daguerreotypbildern u. s. w. beruht auf denselben Prinzipien. Bevor wir 
jedoch zur Beschreibung dieses Verfahrens iibergehen, wollen wir noch an 
ein altes Verfahren von NIEPCE erinnern, nach welchem man Kupferstiche 
und eingedruckte Figuren ohne Camera kopiren kann. 

Kopiren von Kupferstichen mit Joddampfen. Wenn der Kupferstich 
auf eine Schale gelegt wird, deren Boden mit einer sehr diinnen Jodschicht 
iiberdeckt ist, lagert sich dies Metalloid vorzugsweise in den Schattenpartien 
abo Sobald der Kupferstich dann in einem Kopirrahmen gegen Starkepapier 
gepresst wird, vertlflchtigl sich £las Jod langsam und ruft auf dem Starke
papier ein dunkelblaues Bild des Kupferstichs hervor. Um ein recht scharfes 
BUd Zll bekommen, muss del' Kupferstich nul' sehr kurze Zeit den Jod
damp fen ausgesetzt werden, sonst legen sich . die Joddampfe auch an die 
Lichter des Bildes und dem Bilde auf Slarkepapier mangelt es an Reinheit. 

Das blaue BUd, welches aus Jodstarke besteht, kann in schwarzes metal
lisches Silber umgewandelt werden, wenn man das· Papier bei vollem Lichte 
zuerst in cine verdunnte Losung von Silbernitrat bringt und dann in eine 
Gallussaurelosung laucht. Durch Auswaschen wird es vollstandig fixirt. 
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Da sich die Methode von NIEPCE Dicht in allen Fallen anweDdeD Uisst, 
muss man oft zur Wiedergabe durch die Camera schreiLen. 

A. DaB Kopiren von KupferBtichen und iihnlichen Gegenstinden 
vermittelst der Camera. Die zu kopirenden Gegenstande durfen Dicht mit 

Glas iiberdeckt sein, weil sonst Reflex im Apparate entsteht. Wenn es sich 

aber nicht anders machen lasst, muss die Beleuchtung' so geleitet werden, 

dass dieser Reflex sich auf dem matteD Glase nicht zeigt. 

Soli en die Gegenstande in nat iirlicher Grosse oder vergrossert wiederge

geben \yerden, so bringt man sie in YOneS Sonnenlicht, da sonst die Auf

nahme zu lange dauern wurde. Man kann die Beleuchtung auch durch zwei 

odeI' drei Spiegel verstarken, welche das Licht auf den Kupferstich werfen. 

Die zu kopirenden GegensUinde werden in einer vertikalen Cassette so 

aufgestellt, dass sie senkrecht zur Achse des Objektivs liegen. Diese 

Bedingung ist unerlasslich, weil die Gegenstande sonst durch das Objektiv 

verzerrt wiedergegeben werden. Man kann sie leicht erfullen, indem man 

ein kleines Viereck, dessen Seiten 1 Centimeter lang sind, auf die Milte des 

Kupferstichs bringt und dann auf dem matten Glase zwei Bleistiftlinien macht, 
die sich schneiden. Del' Kreuzungspunkt diesel' Linien liegt in der Achse des 

Objektivs und beim EinsteUen iiberzeugt man sich, dass er mit dem Papier

viereck auf dem Kupferstiche zusammenfallt. 

Obendrein misst man mit einem Zirkel die Entfernung dieses Punktes 

von den Randern des Kupferstichs. Diese Entfernungen musseD in horizon

taler und vertikaler Richtung vollig iibereinstimmen, wenn man Karten und 

Plane kopiren will; aber fUr die and ern Gegenstande kommt es nur auf 

ungefiihre Gleichheit an. Der Apparat solI mit einem Tripletobjektiv odeI' 

mit einer orthoskopischen Linse versehen sein, da das einfache Objektiv eine 

zu kleine Blende fordert und die graden Linien, welche den Kupferstich he

grenzen, verzerrt. 

Die in Fig. 95 dargestellte Camera mit doppeltem Blasebalgauszug ist die 

bequemste; man kann ihr leicht die nothige Lange geben. 

Wenn man Kupferstiche kopirt, kann man nicht leicht alIzu lange expo

niren, im Gegentheil, bei zu kurzer Exposition febIt es dem Bilde an Scharfe 

in den feinsten Z11gen. Photographische Bilder ford ern eine k u r z e Exposi

tion, wenn sie von allzu gleichfOrmigem Tone sind, dagegen eine I a n g e, 

wenn sie zu wenig Kontrast bieten. 

Je gelber das Papier eines Kupferstiches odeI' photographischen Bildes 

ist, desto Hinger muss man exponiren. Seltsam ist die flbrigens leicht zu 

erklarende Thatsache, dass alte vergilhte photographische Bilder sich fast 

eheF! so gut kopiren lassen wie neue. Dies el'klart sich daraus. dass das Gelb 
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dieser veranderten BUder eben so wenig photogenische Kraft hat, als das 
Schwarz neuer BUder. 

Dasselbe gilt von alten Manuskripten, deren Dinte verblasst ist. Bei 
Schriften mit blauer Dinte tritt aber der umgekehrte Fall ein. Die Schrift 
ist auf dem Negativ unsichthar oder fast unsichtbar, weil das Blau eheriso 
wie das Weisse wiedergegehen \\ird. 

Was die Verfabren anlangt, so ist heim Kopiren von Kupferstichen ein 
einfach jodirtes Collodium vorzuziehen, wahrend in andern Fallen ein Brom
jodcollodillm bessere Dienste leistet. 

B. Das Kopiren von Gemiilden hietet die grossten, ja wir durfell es 
ohne Riickhalt sagen, uniiherwindliche Schwierigkeiten, weil nicht nur die 
Farben, sondern auch die verschiedenen zur Farhenbereitung verwendeten 
StotTe eine abweichende photogeniscbe Kraft zeigen. Urn hiervon ein Beispiel 

zu geben, machen wir auf den interessanten Versuch "on GLADSTONE auf
merksam. )Jan zeichne mit einem Pinsel, welcher in eine Losung von 
schwefelsaurem Chinin getaucht wurde, Schriftziige auf weisses Papier. Sie 
sind auf dem Papiere nicht zu sehen, aber eine photographische Aufnahme 

macht sie sichtbar, weil die vom schwefelsauren Chinin ausgehenden Strahlen 
anders wirken, als die vom weissen Papier ausgehenden. 

Ein abnlicher Fall liegt bei Wiedergabe der Farben vor. Das Zinnoberroth 
und das Krapprotb, welches durch Mischen diesel be Farbe giebt, werden auf 

dem Negativ verscbieden "iedergegeben. 

Diese Andeulungen geniigen, urn die ganze Sehwierigkeit zu zeigen, welehe 
mit dem Kopiren von Gemalden verkniipft ist. Auch erkennt man aus der 

photographischen Aufnahme eines Gemaldes stets nur den Zeichner, niemals 
den )Ialer. Derartige Aufnahmen sind also heim jetzigen Stande unserer 
Kenntnisse so gut "ie ullmoglieh, ulld Alles, was wir hier rat hen konnen, 
lault nur auf Mittel hinaus, die Schwierigkeiten zu verringern, nieht 

aber sie vollig zu iiherwinden. 

Zum Kopiren eines Gemiildes bedarf man eines hromirten Coli odiums, ja 
sogar del' Zusatz einer Chlorverhindung scheint nothig zu sein. Nachstehende 
Formel giehl gute Resultate: 

Alkohol. . . 
Aether .•. 
Collodiumwolle 
Jodcadmium . 
Jodammonium . 
Bromammonium 
Chlornatrium • 

Monekhoven, Handb. d. Photographi •. 
. -' 

100 Kubikc., 
100 " 2 Gramm, 

1 " 
1 " 

0,5 
0,25 " 

33 
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Es kommt vor, dass sich das Chlorcadmium nach Verlauf von einigen 
Tagen aus diesel' Losung ausscheidet, dann muss man sich des Chlorlithiums 
oder des Chlorathylamins bedienen. 

Wenn das Gemiilde sehr kontrastirende Farben zeigt, so muss man stark 
iiberexponiren. 

Oft befinden sich die Gemalde in SMen, wo man sie nicht vom Platze 

nehmen darf. In diesem Faile wird der Apparat so auf ein Geriist gestellt, 
dass er die Hohe vom Mittelpunkte des Gemaldes erreicht. Das trockne 
Collodium liisst ausserdem eine hinreichend l:mge Exposition zu, urn etwaigen 
Lichtmangel ausgleichen zu konnen. 

In gewissen Fallen lassen sich die Gemalde durch eine elektrische Lampe 
mit Reflektor beleuchten, wobei es zu empfehlen ist, das elektrische Licht 

durch ein hellblaues, mit Kobaltsalzen gefarbtes Glas gehen zu lassen, urn die 
Wirkung des Gelben und Rothen zn schwachen, wenn diese Farben im Ge
malde vorherrschen solltell. 

Gelb, Roth und Grun, die Farben, welche in historischen GemaIden vor
wiegen, erscheinen in der photographischen Aufnahme schwarz, wahrend 
Blan, Violet nnd Indigo weiss wiedergegeben werden. Hieraus sieht man, 
wie sehr eine solche Kopie das Original verandert. Deshalb pflegen wahre 
Kunstkenner einen guten Kupferstich bei weitem einer photographischen 
~achbild\lng vorzuziehen, ausgenommen jedoch bei gewissen Gemalden, auf 
welchen die Zeit alle.lebhaften Farben gemildert und nivellirt hat. 

IX. Aufnahme von Monumenten und Landschaften. 

Urn diesem Kapitel die grosstmoglichste Verstandlichkeit zu geben, theilen 
wir dasselbe folgende in fiinf Abtheilungen: 

1. Aufnahme von Monumenten, 
2. Aufnahme von Landschaften, 
3. Verwendung des trocknen Collodiums, 

4. Verwendung des feuchten Collodiums, 
5. Kleine Appal'ate zur Aufnahme von Negativen, welche man ver

grossern "ill. 
1. Aufnahme von Monumenten. Wenn man ein Monument genau 

wiedergeben will, miissen verschiedene Bedingungen erfUllt werden. 

Man beginnt damit, sich moglichst so hoch aufzustellen, dass die Achse 
des Objektivs horizontal bleiben kann. Sollte man aus irgendwelcher 
Ursache genothigt sein, den Apparat s t a I' k zu neigen, so weroen die paral
lelen Linien des ~Ionumentes nicht richtig wiedergegeben. Wenn es nieht 
moglich ist, sich hoch genug aufzl!stellen, so muss man das Bret, welches das 
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Objektiv tragt, heben, indem man zugleieh der Aehse des Objektivs eine Ie ic h t e 

Neigung giebt. Um aber die Vollendung des Hauptgegenstandes zu erzielen, 

muss man oft einen Theil des Ganzen fallen lassen. 

Ein einziges Beispiel wird die Grunde dieser Vorsehlage deutlieh machen. 

VOl' uns Iiegt ein Monument von betraehtlieher Hohe, von dem wir um; wedel' 

hinreiehend entfernen, urn das Terrain am Fusse des Monumentes in das 

riehtige Verhaltniss zur anscheinenden Hohe ZIl bringen, noeh geniigend erheben 

kunnen, um denselben Zweek zu erreiehen, Was ist hier zu thun? Man 

muss sieh VOl' allen Dingen so weit entfernen und so hoeh erheben, als 

moglieh, und ein Objektiv mit kurzer Brennweite und sehr kleiner Blende 

verwenden, indem man zugleich das Objektivbretehen in die Hohe ziehl. 

Wenn abel' aile diese Mittel noeh nieht ausreiehen, muss man - im Noth

falle - die Aehse des Objektivs ein wenig neigen. 

Doeh so sehwierige FaIle bieten sieh selten dar. Die Hauptpunkte, welehe 
bei Aufnahme von Monumenten zu beaehten sind, liegen 

1. in der Verwendung von Doppelobjek

tiven oder Tripletobjektiven, welehe die Gegen

stande nieht verzerren. Von dies en sollte man 

2 odeI' 3 von versehiedener Brennweite be
sitzen; 

2. in del' vertikalen SteHung des matten 

Glases. 
.fig. 211. 3konomtltr. 

Wenn man diese beiden Punkte nieht festhalt, werden die vertikalen und 

horizontalen Linien des Monumentes auf dem Bilde verzerrt erseheinen. Nur 

darf man ja nieht glauben, dass eine naeh unten geneigte SteHung des Ap

parates del' naeh oben gericbteten vorzuzieben sei, denn in beiden Fallen 

wird das feststehende Prinzip verletzl, dass der Apparat horizontal stehen 

muss; deshalb werden die Bilder verzerrt. 

Die gunstigste SteHung fUr die Aufnahme von Monumenten ist also die

jenige, wo man sie aus del' entspreehenden Hohe aufnehmen kann. 

Del' lkonometer, eine kleine Camera, die aus einer kleinen Linse und 

einem matten Glase, beide in Metallfassung, besteht, dient dazu, die riehtige 

SteHung fUr die Aufnahmen auszumitteln. Die Vergleiehung del' Bilder des

selben mit denen bekannter GegensUinde geniigt ein fUr aIle Mal zur Beur

theilung des verwendeten Objektivs, wovon man - wi!' wiederholen es -
stets mehrere besitzen muss. 

Die Bel e u e h tun g des aufzunehmenden Monumentes ist augenscheinlieh 

von hOehster Wiehtigkeit. Fill' die Insehriften und die kleinen Details del' 

Arehitektur ist eine Beleuehtung von vorn vorzuziehen, wahreod fiir die 
33* 
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Basreliefs u. s. w. seitliche Beleuchtung zweckmassiger scheint. Doch lassen 
sich hieriiber kaum bestimmte Vorschriften geben. 

2. Aufnahme von Landschaften. Hier geniigt ein einfaches Objektiv 

und da keine geraden Linien vorkommen, deren Parallelismus erhalten werden 

muss, so wirkt eine Neigung des Objektivs durchaus nicht storend. 

Die HauptscImierigkeit bei Aufnahme von Landschaften besteht in der 

Auswahl del' Landschaft und der richtigen Beleuchtung. Obwol wir uns 

uber diese Punkte nicht weiter auslassen konnen, wollen wir doch hervor

heben, dass das grosse Geheimniss fUr Aufnahme guter Landschaftsbilder in 

einer gewissen Ueberexposition liegt, so dass dem Grun Zeit gelassen "ird, 

einzuwirken, wahrend die Farben von grosserer photogenischer Kraft sich 

sol a r i sir e n und in Folge dessen abschwlichen. Aber die genaue Kenntniss 

dieser so fluchtigen Elemente macht eine der Hauptschwierigkeiten photo

graphischer Kunst aus. 

3. Verwendung des trocknen Collodiums. Das trockne Verfahren 

ist sowol fUr die Aufnahme von Monumenten als von Landschaften anwend

bar. Bei Stereoskopplatten ist die in Fig. 120 und 121 dargestellte Vor

richtung zum Plattenwechseln zu empfehlen, wahrend bei grosseren Glas

platten das 'Vechseln am besten unter dem mit schwarzem Zeuge umspannten 

Stative VOl' sich geht. 

Da man bei trocknen Platten liber die Dauer der Belichtung und die 

Reinheit der empfindlichen Schicht stets im Unklaren ist, thut man wohl, drei 

und selbst fimf Aufnahmen von demselben Gegenstande zu machen. Indem 

man die Exposition nach fruheren Aufnahmen ungeiahr abschlitzt, geht mall 

nacheinander zu einer elwas kiirzeren, gleichen und langeren Belichtung 

iiber, als derjenigen, welche muthmasslich die richtige ist. Man lauft auf 

diese Weise weniger leicht Gefahr, ohne ein einziges gutes Negativ nach 

Hause zu kommen. 

4. Verwendung des feuchten Collodiums. Wer eine grosse Anzahl 

von Monumenten aufnehmen will, thut besser, sich des feuchten Collodiums 

zu bedienen. Zwar hat man dadurch die Unannehmlichkeit, eine grosse ~lenge 

Material mitschleppen zu mussen, gewinnt aber andererseits die Gewissheit, 

gute Negative heimzubringen. Doch entscheiden hier, "ie liberall, aussere 

Umstande. 

Von den Methoden fiir die Verwendung des feuchten Collodiums zu Auf-

nahmen im Freien sind besonders drei hervorzuheben: 

1. Mit Hulfe des Zeltes von LEAKE oder einem iihnlicben. 

2. Mit einem gewohnlichen ZeIte. 

3. Endlich mit einem geschlossenen Wagen. 
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A. Das Zeit von LEAKE ist sehr sinnreich konstruirt und wiegt nur 

wenige Kilogramm. Doch genugt es bIos flir Platten, die kleiner sind als 

die ganze Platte. 

Die Einrichtung ist liusserst einfach. Das Zeit ruht auf vier Fussen und ist 
nicht ganz bis zum Boden geschlossen, sondern nur bis zur Hohe der Huften. 

Es befindet sich also bIos der obere Theil des Korpers in demselben, um

schlossen von einem schwarzen Sack, der mit Schnuren zugezogen wird. 

Auch bleiben die Arme frei, sodass man ziemlich bequem darin arbeiten 

kann. 

In Frankreich hat ANTHONY eine noch einfachere Einriehtung ersonnen, 

bei der bIos die Arrne hineingesteckt werden. Aehnliche Vorriehtungen 

sind in England, wenn wir nieht irren, von ROUCH getrolTen. 

FIg. ~12. 3d! uou 'smnrt. 

B. Bei grosgeren Glasplatten ist das gcwohnliche Zeit vorzuziehen. Doch 

giebt es eben so viele Modifikationen desselben als Amateure. Urn jedoch 

eine genaue Vorstellung von den Bedingungen zu geben, welehe ein gutes 

Zeit erfliIlen soIl, wollen wir das Zeit von SMART beschreiben, welches 

Leichtigkeit mit Festigkeit zu vereinen scheint. 
Fig. 212 zeigt deutlich aIle Einzelheiten der Einriehtung dieses Zeltes. 

Es geniigt hinzuzufiigen, dass dasselbe aus einer Reihe von Triangeln be

steht, welche sich gegenseitig stiitzen und befestigen. Da die einzelnen Stutzen 
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sich zusammenlegen lassen, nimmt das Ganze, bei bedeutender Festigkeit, 
doch einen hochst geringen Raum ein. Alles Weitere foIgt aus der Erklarung 
der Figur. 

a a a Befestigungspunkte des Tisches an den 6 Fussen des Gestells. 
00' Gussstein und Rohr zum Wegleiten des Wassers. 
B das auf dem Tische befestigte Silberbad, 
E Wasserbehalter mit Hahn R. 
K kleines Glasplattengestell. 

Zur Verdeutlichung der Figur sind zwei Seiten des Zeltes weggelassen. 
Die von oben nach dem Boden laufenden Stricke erhOhen die Festigkeit. 

Dies ZeIt ist 2 Meter hoch. 1 Meter breit und 50 Centimeter lang. Das 
Gesammtgewicht mit Einschluss der Hulle von schwarzer Leinwand betragt 
10 Kilogramm. 

Welches Zeit man aber auch wahlen moge, immer wird man gut thun, 
es im Schatten aufzustellen, urn die Erwarmung des Innern durcb direktes 

Sonnenlicht zu vermeiden. Der Stoff der Umhullung muss aussen gelb, 
innen schwarz sein. Der Grund liegt auf der Hand. Das Gelb erwiirmt 
sich wenig unter dem Einflu~se der Sonnenstrahlen und hietet auch dem 
Durchgange der chemischen Strahlen einen grossen Widerstand. Ausserdem 
halt der schwarze Stoff im Innern noch diejenigen Strahlen ab, welche viel
leicht durch die iiussere Hulle gedrungen sind. 

C. Endlich kann man - statt eines Zeltes - sich mit sehr grossem VOl'theil 
eines Wagens auf Federn bedienen, dessen Wande von aussen aus weisser 

Leinwand bestehen, welche von innen mit gelbem Papier iiberkJebt ist. Der 
Wagen muss auf zwei Radern ruhen und leicht genug sein, urn ohne grosse 
Kraftanstrengung bewegt werden zu konnen. Er hat vor dem Zelte den 
unschatzbaren Vortheil voraus, dass man des fortwahrendeo. Aus - und Ein
packens der Apparate iiberhoben ist und sogleich zum Aufnebmen schreiten 
kann. 

Man richtet sich das Innere dieses Wagens gaoz wie im Dunkelzimmer 
ein, so dass man in aller Bequemlichkeit darin arbeiten kann. 

Die meisten Amateure, denen lange Erfahrung zur Seite steht, ptlegen 

einen Wagen einem Zelte vorzuziehen. 

Bevor man sich mit seinem Wagenzelte ins Feld begiebt, tbut man wohI, 

die Liste der nothwendigen Gegenstande zu durcblaufen, well sonst aHzu
haufig gerade das Unentbehrlichste vergessen wird. 

5. Kleine Apparate zur Aufnahme von Negli.tiven,welche man 
vergrossern will. Die Verfahrea zur Vergrosserung kleiner Negative haben 
sich derartig vervollkommnet, dass es jelzt moglicb ist, grosse und schOne 
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Bilder nach Negativen zu erhalten, welche kaum einen halhen Quadrat
decimeter gross sind. 

BERTSCH hat unter dem Namen "automatische Camera" einen Apparat 
konstruirt, welcher aIle Bedingungen erfiillt, um diese kleinen Negative von 
grosser Schiirfe zu erhalten. 

Das Objektiv hat eine sehr kurze Brennweite, weshalb eine scharfe Ein
stellung auf entfernte Gegenstande zugleich fur jedes Objekt gilt, welches 
uber zehn ~Ieter von der Linse entfernt ist. Die Glasplatten sind nur 6 

Quadratcentimeter gross. Die Camera lasst sich in eine Kiste stellen, welche 
dem ohen erwahnien Zelte von LEAKE gleicht, sod ass also dieser Apparat 

zugleich leicht ist und auch bequem gehandhabt werden kann. 
In England hat SKAIFE einen noch kleineren Apparat hergerichtet, den 

er Pistolgraph nennt. Das Prinzip ist dasselhe, d. h. das Objektiv hat 

eine so kurze Brennweite, dass jeder Gegenstand, welcher zwei oder drei 
Meter yon der Linse entfernt ist, sich mit den entferntesten Gegenstanden 
zugleich im Brennpunkte befindet. Der Apparat besitzt die Form einer Pistole 

und ~st mit einem Drucker versehen, welcher das Objektiv ulInet. Daher 
der ~ame Pistolgraph. 

Die ~egathe, welche mit diesen kleinen Apparaten aufgenommen wer
den, konnen vermittelst besonderer Apparate, die wir in dem Abschnitte 
yon der Vergrosserung der Negative hesprechen werden. derartig vergrossert 
werden, dass sie sehr schone Positive auf Papier oder Glas liefern . 

.. 'Venn unsere geneigten Leser vielleicht beahsicht~gen sollten, ;;ich einen 

dieser kleinen Apparate anzuschalIen, wiirden "ir yorzugsweise die "auto
matische Camera" von BERTSCH empfehlen. Denn die Bilder. welche SKAIFE 
in der Industrieausstellung yon 1862 ausgestellt hatte, enthehrten durchaus 

der Schiirfe, wahrend die Aufnahmen yon BERTSCH nichts zu wiinschen ubrig 
liessen. SKAIFE'S Pistolgraph kostet ohne ZuhehOr 7 G., d. h. 49 Thaler Cou

rant, die "automatische Camera" von BERTSCH mit 100 Platten, Laboratorium 
und aHem Zubehor gegen 190 Frs. oder 50 Thaler 20 Silbergroschen. 
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Positive Ahzuge auf Papier. 

Diese Bilder konnen hergestellt werden: 

1. durch direkte Schwllrzung einer lichtempfindlichen Substanz hinter 
einem Negative; 

2. indem man ein jodirtes und sensibilirtes Papier hinter einem 
Negative kurze Zeit belichtet und dann, wie beim Negativverfahren, her
YOITuft; 

3. auf verschiedenen andel'll Wegen. 

Die crste Methode ist fast allein in Gebrauch. 

Theoretisch ist das Abziehen von Positivs ausserst einfach. lUan trankt 
ein Blatt Papier zuerst mit einer KochsalzlOsung lind dann, nach dem Trock
nen, mit einer Auflosung von salpetersaurem Silbernitrat, wodurch sich in del' 
Textur des Papieres eine weisse Substanz bildet: das Chlorsilber, welches die 
Eigenschaft besitzt, sich im Sonnenlichte raseh zu schwarz en. Deshalb muss 

die Zubereitung des Papieres im Dunkelzimmer geschehen. 

Es liegt auf der Hand, dass ein derarlig praparirtes Papier, hinter einem 
Negathe helichtet (Fig. 213), ein positives Bild geben wird (Fig. 214). Aber 
urn dies Bild dauernd zu fixiren, muss alles Chlorsilber, welches nicht yom 
Lichte getroffen wurde, in der Weise entfernt werden, dass die Farbenliine 
des Bildes selbst unverletzt bleiben. Dies geschieht einfach dadurch, dass 
man das Bild eine Viertelstunde in eine Auflosung von unterschwefligsaurem 

Natron legt und dann sorgfaltig ahwascht, rlamit keine Spuren des Fixirens 
in der Textur des Papieres zuriickhleiben. 

Urn uhrigens dem Bilde einen brillanteren Ton zu geben, ",ird dasselb 
vor dem Fixiren mit einem Goldsalze getont. 

34* 
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Das ferUge Bild ist das Endprodukt aller jener Operationen, welehe wir 

unter dem Namen "Negativverfahren" SO ausfiihrlich beschrieben habeD, aber 
man darf nur dann auf guten Erfolg rechnen, wenn man, wie wir gleich 

sehen werden, die grossle Sorgfalt anwendet. 

Urn diesem Kapitel Ordnung und Klarheit zu geben, wollen wir dasselbe 
in nachfolgende Paragraphen zerlegen: 

.fig. 213. n/gnti~'s tlilb ~on b/r (!Jlns[,it, 9,[r\Jrn. 

§. 1. Das Salzen des 
Papiers oder Tranken dessel
ben mit Kochsalz. 

§. 2. Das Empfindlich
machen oder Ueberziehen mit 
Silhernitratlosung. 

§. 3. Das Belichten. 

§. 4. Das Fixiren und 
Tonen des Biides. 

§. 5. Das Aufziehen des 

BiIdes, d. h. Aufkleben auf 
Karton und Satiniren. 

§. 6. Schwierigkeiten 

und Misslingen beim Ahzug von 

Papierpositivs. 

§. 1. 

Das Salzen des Papieres . 

Der Leser siehl leicht ein, 

dass nieht jedes im Handel vorkommende Papier zum Ahzieben von Papier

positivs verwendet werden kann; die richtige Auswahl des Papiers hat sogar 

von Seiten eines geiibten Photographen die grosste Schwierigkeit, ware abe. 

einem Anfanger geradezu unmoglich, wenn nieht besondere Hauser dasselbe 

eigens zum Zwecke der Photographie anfertigten. 

Die am meisten geschiitzten Papiere sind augenblieklich das sachsische 
und das von RIVE, aber es ",ird kaum nothig sein, hinzuzufiigen, dass jedes 

riehtig gewahlte Papier dem Zwecke entspricht. Doeh ist es nieht gleich

giiltig, welche Seite des Papieres man praparirt. Man muss es deshalb vorher 

im Tageslichte untersuchen und die gieichformigste Seite auswahlen, indem 

man die verkehrte Seite mit Bleistift bezeichnet. Da die Blatter gewohnlich 

sehr gross sind (45 Cent. zu 55), muss man sie zum speziellen Gehrauche 
zureeht schneid en. 

Fur gewohnlich soil das Posilivpapier von massiger Dicke sein, indem 
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ein Riess odeI' 500 Blatter, von 45 zu 55 Cent., etwa 7 Kilogramm wiegen; 

abel' beim Albuminpapier, das wir nachher kennen lernen, thut man besser, 

ein Papier zu 10 Kilogr. das Riess zu nehmen, zumal wenn man es sehr 

glanzend wiinscht, wahrend dagegen fUr das gewohnliche Salzpapier 6 bis 8 

Kilogramm geniigen. 

Die Art des Papieres ubt einen gross en Einfluss auf die Farbe des Bildes 

beim Herausnehmen aus dem Kopirrahmen. Die bIos aus Cellulose bestehen

den Papiere, mogen sie somt 

aud! rein sein, geben graue Bil·· 

del' ohne Kraft. Deshalb sind 

rlie geleimten Papiere 'vorzu

ziehen, besonders die mit Al

bumin oder Gelatine geleimten. 

A. 
Einfaches Salzpapier. 

Man kann das Papier mit 

verschiedenen Chlorverbindun

gen, z. B. des Kaliums, Ammo

ninms, Bariums, Stronliums 

1I. s. W., salzen, abel' die aIle 

Ansicht, dass bestimmte Chlor

'yerbindungen bestimmte Far-

bung zeigten, ist als falsch er-

fig. 2H. lJositiu uon uor~t~'nb'm lI'gotiu. 

kannt, und man bedient sich jelzt allgemein des Chlornatriums, welches 

man immer zur Hand hat lInd yollkommen rein bekommen kann. 

Statt des Kochsalzes, welches spateI' Chlorsilber gieht, kann man auch 

andre Chlorverhindungen anwenden, wie ~IAXWELL LYTE und der Verfasser 

llieses Buches vielfach versucht haben; abel' es ergiebt sieh dabei kein wesent

lieher Vortheil. 

Auf ein Liter Regenwasser nimmt man 30 Gramm Koehsalz und bereitet 

sieh davon ein reiehliches Bad, welches man in eine grosse G1as- odeI' Gutta

perchasehale filtrirt. Auf diese Weise kann man grosse Blatter auf einmal 

salzen nnd sie spateI' zerschneiden. 

Das Auflegen des Papieres geschieht in folgender Weise. 

Man ergreift die heiden entgegengesetzten Enden des Blattes (Fig. 215) 

und legt zuerst die Mitte an die Fliissigkeit, indem man zugleich die beiden 

Enden gleichmassig niedel'senkt, bis endlich die eine Seite des Papieres auf 
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der Fliissigkeit liegt. Die Riickseite, welcbe mit Bleistift bezeicbnet wurde, 
muss nacb oben gekehrt sein. 

Jig. ~lj. D O$ ~nl3r1l brs !.io1.lirrs. 

Auf diesem Bade bIeibt das Papier im Winler fUnf Minuten, im Sommer 

drei. Dann hebt man eine der Ecken mit einem Streifen Glas empor und 

[\ ... 5' , 

.fig. ~IC,. ')'ofllii"~ '" ~15 

~ opi'r5 ;om [rom"tn. 

ergreift sie mit Daumen und Zeigefinger, indem man 

ein einfacb gefaltetes Stuckchen Loschpapier unterschiebt, 

welches zum Aufsaugen der iiberschiissigen Flussigkeit 

dient. Endlich wird das Blatt an einer Holzklammer 

zurn Trocknen aufgehiingt (Fig. 216). 

Wer in diesen Operationen niehl sehr geubt ist 

und mit Blattern \'on grosser Dimension arbeitet, hangt 

sie hesser, wie in Fig. 190 gezeigt wurde, an zwei 

Klamrnel'll auf. Immerhin muss aber die Ecke, von wel

cher die flussigkeit ahtropft, mit einern Streifen Losch

papier versehen sein, urn das Abtropfeln zu erleichtern. 

Das auf diese Weise gesalzene Papier wird in Mappen 

aufbewahrt. Da es sich nicht veI'iindert, kann es auf 

einmal in grossen Mengen angefertigt werden. 

B. Salzpapiere mit verschiedener Leimung. 

DAVANNE und GIRARD haben in ihrer denkwurdigen Untersuclmng uber 

positive Bilder auf Papier nachgewiesen, dass es nothwendig ist, das Papier 

mit gewissen Substanzen zu Ieimen, damit das Bild beim Benusnehmen aus 

dem Kopirrahmen einen Iebbaften Ton zeige. 
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Aus ihren Versuchen geht Folgendes hervor: 

1. Papiere ohne Leimung oder mit ungenugender Leimung geben graue 
und stumpfe Bilder. 

2. Reichliches Vorhandensein der Leimung ubt den wesentlichsten Ein

fluss auf den Ton der Bilder. 
3. Der Ton ist um so viel intensiver, je reichlicher die Leimung ist, sob aid 

man nur nicbt liber gewisse errahrungsmassige, Grenzen hinausgeht. 

4. Die Gelatine giebt einen Ton nach dem Purpurrotben hin, die Starke 
nach dem Orangerothen und das Albumin nach dem Purpur hin. 

Die Ursache dieser Erscheinung ist zuerst von HARDWICH aufgedeckt 

worden, indem er nachwies, dass nicht aUein die Chlorverbindung sich unter 
dem Einflusse des Lichtes schwarze, sondern auch das Silbernitrat, verbunden 

mit der Leimung des Papieres. 

Die Leimung des Papieres scheint keinen Einfluss auf die Empfindlich
keit desselben zu liben, obgleich wir fast glauben mochten, dass ein stark 
albuminirtes Papier empfindlicher ist, als das einfache Chlorsilberpapier. 

}Ian kann die Papiere zwar auch mit verschiedenen starkehaltigen ~Iate
rien leimen, wie Starke, Sago, Tapioka, aber die Wirkungen sind weniger 

energisch als beim Verwenden gelatinoser und albuminoser Substanzen. Uebri
gens sind im Handel Papiere zu haben, welche mit Tapioka, Arrowroot u. s. w. 
geleimt und zugleich gesalzen sind. 

C. Albuminpapier. 

Nach den Untersuchungen von SPILLER bleibt in den Weissen des Albu
minbildes, selbst nach dem sorgfliltigsten Fixiren, Silber zurlick. Da nun kein 
Silbersalz der Reduktion durch das Licht zu entgeben scheint, Hisst sich aus 

dieser ungemein wichtigen Entdeckung die langsame Veriinderung der Albu" 
minbilder vorberseben. 

Das Albuminpapier giebt den Positivbildern eine sebr grosse Fcinheit und 

einen sehr schOnen Ton, aber es ist etwas schwierig zu bereiten. 

~Ian schlagt das Weisse von Eiern zu Schaum und fiigt zu je zehn Eiern 

zebn Gramm feinpulverisirtes Kochsalz. Sobald sich das Albumin ab
gesetzt bat, dekantirt man dasselbe in eine Porzellanschale und bedient sich 
dieser Fllissigkeit wie eines gewohnlichen Salzbades; da aber das Albumin 

sehr klebrig ist, bedarf es dabei gewisser Vorsicbtsmassregeln. 

HARDWICH hat nacbge,,"iesen, flass ein Zusatz von 0 Gr., 15 (0,15 Gramm) 
Citronensaure auf ein Ei dem Albumin eine solche Fliissigkeit verleiht, dass 
man dasselbe leicht filtriren kann, wahrend es zugleich dem Papier allen Glanz 
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des gewOlmliehen Eiweisses giebt. Doeh seheint dies Verfahrenden Nach
theH zu haben, dass es die nachfolgende Farbung verzogert. 

Man beginnt stets damit, das Bad gleiehsam abzurahmen, indem man 
mit einem Streifen Papier dariiber hinfiihrt, urn den Staub und .die Luftblas

chen zu entfernen. Dann ersehOpft man dasselbe durch Prapariren einer grossen 
Anzahl von Blattern. 

Grosse Blatter sind ungemein schwer zu albuminiren. Man muss sie 
vorher, eine ganze W oche hindurch, in einem sehr feuchten Keller aufbe
wahren, sonst bilden sie Falten auf dem Bade und man hekommt stets Blasen. 
Wenn aber das Papier feucht ist, breitet es sich ausgezeichnet aus und die 
fatalen Blasen stehen ebenso wenig zu befiirchten, "ie bei kleinen BIattern, 
die sich leieht anlegen. 

.fi g. 21 •. 

HEINRICH ROMBERG hat einen sehr siunreichen Appa
rat angegeben, um grosse Papierhlatter, wie sie fiir Bilder 
in natiirlicher Grosse erforderIich sind, leicht zu hand
baben. Die Einrichtung dieses Apparates, der nicht allein 
fiir das Albuminiren, sondern auell fiir alIe folgenden Ope

"L rationen verwendhar ist, ist folgende. 
Zwei Holzeylinder, die mit Firniss iiberzogen sind 

(Fig. 217), hewegen sieh zwischen zwei Holzstandern in der 
Art, dass sie beliebig hoch gestellt werden Mnnen. Das 
Papier a A deb rollt sich um diese Cylinder, indem die 
aussersten Enden desselben durch einen Streiren diinnen 
Papieres a b zusammengeklebt sind. Die Schale ]) wird 
zwischen die Stander gestellt und die Cylinder so gerichtet, 
£lass Bad und Papier sich beriihren, oder besser, dass das 

Papier eingetaueht wird. Dureh langsames Drehen der 

Cylinder lasst sich das Papier salzen, sensibiliren. tonen lJ. s. w .• ohne dass 

man grosser Schalen bediirfte. 
Bei Gelegenheit des Ammonionitrat-Papieres werden wir einen Pinsel aus 

Watte besehreiben, der ebenfalls die Verwendung grosser Sehalen iiberflussig 

macht. 
Die sehr grossen Blatter sind ebenfalls sehr schwierig aufzuhiingen. Wir 

sahen bei Herrn MARION. del' sehr grosse Sorgfalt auf das Albuminiren der 

Papiere verwendet, dass die Blatter. beim Herausnehmen aus dem Bade, mit 
Hiilfe von Nadeln auf grosse Kartonrahmen gespannt werden, me Fig. 218 
zeigt. Auf diese Weise braucht man nicht zu befiirchten, dass cia Blatt zer

reisst oder zur Erde fallt. 
Bei grossen Bildern be,client man sich selten des reinen Albuminpapiers, 

sondern zieht gewohnlich eia Papier vor. welches auf einem Gemisch von 
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Albumin und Wasser praparirt wurde und weniger Glanz zeigt. Man kann 
dem reinen Albumin von 10 bis 40 Prozent Wasser zusetzen, aber je mehr 
Wasser, desto weniger Glanz zeigt das Papier. 

1m Handel kommt neben dem einfach gesalzenen Papier auch solches 
vor, welches gesalzen und zugleich albuminirt ist. Fur Portrats muss man 
sich nicht des reinen Albuminpapiers bedienen, weil es zu hohen Glanz zeigt, 
sondern ein Papier vorziehen, welches mit Albumin bereitet wurde, dem man 
einen gleichen Raumtheil Wasser, mit 4 % Salzgehalt, zusetzte. Visitenkarten
bilder und stereoskopische Aufnahmen werden dagegen gewohnlich auf einem 
sehr glanzenden Papiere angefertigt. 

Das Albuminpapier wird in gut 

schliessenden Buchsen aus Weiss
hlech oder Zink aufbewahrt, weil 
es heim Feuehtwerden, zumal im 
Sommer, sich sehr rasch verandert. 
~aeh J\!AxWELL-LYTE baIt sieh Albu
minpapier nieht Hinger als Meh
stens seehs ~Ionate, inclem das Albu

min in die Masse des Papiers dringt 
lind dadurch Bilder veranlasst, die 

ganz auf der Oberflache liegen und 
ohne l{raft sind. }Ioge man nun 

sein Papier selbst bereiten oder 
kaufen, immerhin wird man sehleehte 
Blatter finden. Bald zeigen sieh 

grosse Linien, welche vom Ahfliessen 
des Albumins naeh einer Ecke her
rflhren, bald ist der Glanz bei dem 

einen Blatte grosser oder geringer 

fig . ~13. DRs ~rod'nln groClr 6loll,r. 

als bei einem andern, ohne dass man bis jetzt anzugeben weiss, warum. End
lich liegt ein Hauptfehler bei gewissen Albuminpapieren in clem Umslande, 
dass sie sich gleichsam nicht ton e n wollen, d. h. in dem spiiter zu erwah

nenden Goldbade keineFarbung annehmen. 

Eine Hauptschwierigkeit bereiten aueh gewisse Streifen, welche sich im 
KopilTahmen £lurch die Eiuwirkung des Lichtes b ron z ire II. Sie ri.ihren von 
del' ungleiehen Flussigkeit des Albumins her, ein l'ebelstand, der unmoglich 

"ermieden werden kann. 

~lonckhoven, Handb. d. Photographic. 35 
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§. 2. Das Empfindliebmaehen des rapiers. 

Wenn das Papier einige Minuten auf einer Losung eines alkalischen Chlo
riirs gelegen hat, ist nothwendigerweise eine gewisse Menge dieses Salzes 
in die Fibern desselben gedrungeu, sodass, wenn es auf einelitsung von 
Silhernitrat gebracht wird, sich durch doppelte Zersetzung unlosliches ChIor
silber und ein salpetersaures Alkali hildet, welches in der silberhaltigen Fliis
sigkeit geMst bleibt. 

Schon seit del' ersten Anwendung dieser Methode batten die Operateure 
bemerkt, dass, wenn die Losung des Silbernitrats nicht bei weitem konzen
trirter ist, als tlie des alkalischen Chloriirs, das Bild stels grau und obne 
Kraft bleibt. 1'lan kann sich leicht durch einen Versuch davon iiberzeugen, 
indem man das Papier mit einer 10prozentigen Kochsalzlosung und mit einer 
gleich konzentrirten Silberlosung trankt. Das Bild wird einen grauen Ton 
haben und kraftlos bleiben. 

Hieraus geben drei sebr wichtige Resultate hervor: 
1. Die Kochsalzlosung darf nie so konzentl'irt sein wie die Silbernitrat

losung. 
2. Wenn das Silbel'bad durcb den Gebrauch armer wird, muss man es 

durch Zusatz frisch en Silbernitrats immer in gleicher Starke zu erhalten 
suchen. 

Deshalb solI man jedesmal, wenn 100 Bliitter von 18 zu 24 Centimo 
sensibilisirt worden sind, dem SillJerlJade 14 Gramm Si/lJernitrat zusetzen. 

3. Das Chlorsilber besitzt die Eigenthiimlichkeit, sich in viel kiirzerer 
Zeit weit intensiver zu schwarzen, wenn es mit einem bedeutenden Uebersehuss 
von Silbernitrat in Beriihl'Ung kommt. 

Natiirlich muss das Papier in del' Dunkelkammer empfindlich gemacht 
werden. Dies kann abel' aueh am Abend bei Gas- oder Lampenlicht geschehen. 
Das Tageslieht wirkt namlich lange nieht so energisch darauf ein, wie auf eine 
empfindliehe Collodiumplatte, deshalb ist fflr die Sensibilisation del' Papiere ein 
Zimmer mit gelben Glasscheiben zu empfehlen, welcbe viel Helle und doch ein 
Licht geben, welches auf das praparirte Papier durchaus nieht einwirkt. 

Urn das Papier empfindlieh zu machen, liisst man es, mit del' pra
parirten Seite nach unten, drei oder vier ~inuten auf nachstebendem 
Silberbade sclmimmen: 

Wasser ........... . 
krystallisirtes Silbernitrat. . . . . 

1 Liter, 
200 Gramm. 

Wenn man zu wenig Nitrat zusetzt, haben die Positive keine Kraft; doch kann 
man hei einfach gesalzenem Papier mit 150 Gramm auskommen, abel' beim 

Albuminpapier gilt die strikte Regel, niemals weniger als 20 % Silbernitrat 
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zu nehmen, weil sonst die Koagulation des Albumins eine unvollstiindige sein 
wiirue. 

Die obige Losung wird in eine sorgfiiltig gereinigte Porzellanschale ge
gossen und das Papier. wie in Fig. 215 angezeigt ist, aufgelegt. Urn sich 
nicht allzusehr die Finger zu besndeln nnd auch die Flecke zu vermeiden, 
welche durch Beruhrung del' Hiingeklammern entstehen wiirden, ist es gut, 
wenn man an einer Ecke des BIattes ein Ohr macht. Dadurch bleibt diese 
Ecke des Papiers von del' Silberlosung unberiihrt und man kann dasselbe 
dabei anfassen und aufhangen. Das Aufhangen geschieht mit gewohnlichen 
Holzklammern, (loch darf man nieht yergessen, kleine Streifen Loschpapier 
an den Abtropfeckeri Zll haben. Wie Fig. 216 zeigt, werden die Tropfen 
in einem Probirglase aufgefangen, obgleich sie keine andere Verwendung 
finden konnen, als Chlorsilber daraus abzuscheiden. 

Das trockne Blatt muss binnen zwei Tagen Verwendung finden, wofern 
dasselbe nicht in del' Seite 130 erwiihnten Chlorcalciumbiichse aufbewahrt 
wird. 

Das Silberbad kann bis zur ErsehOpfung benutzt werden, wenn man, 
wie oben angegeben, stets Sorge tragt, den durch Umwandlung des alka
lisehen Chloriirs in Chlorsilber entstandenen Verlust Zll ersetzen. Es muss 
aber jedesmal filtrirt werden, wenn man naeheinander eine Menge einfach 
gesalzene Papiere darin empfindlich machen will. 

Fiir die Albuminbilder hedarf man eines hesondern Silberbades, dem 
man ein Vierzigstel seines Ge"ichtes an Kaolin zusetzt, welches immer auf 
dem Boden del' Aufbewahrungsflasche liegen bleiht, die man von Zeit zu Zeit 
damit umschiittelt, urn dann das Kaolin sich wieder absetzen zn lassen. Da
£lurch bleibt das Silberbad farhlos; ohne das Kaolin wiirde es bald eine gelbe 
Farhung bekommen, welehe sich den Bildern mittheilte. Wenn diese Farhung 
sehr deutlich auftritt. muss man das Silberhad in die Sonne setzen. 

DAVANNE und GIRARD haben ein bequemes Verfahren angegehen, ein 
solches Bad zu klaren. indem sie auf ein Liter Silberbad fiinf Gramm Koch
salz, welches in so wenig Wasser als moglich gelost ist, zusetzen und dahei 
die Flasche tiichtig schiitteln. Das gebildete Chlorsilber entrarbt das Bad 
,·ollstandig. zumal wenn es zugleich in die Sonne gestellt wird. 

Sobald man eine grosse Menge Positivpapiere empfindlich gemacht hat, 
legt man sie, nach vollstandigem Trocknen, auf einander in eine Mappe, 
indem man sie nur an den Randern anfasst. damit die Beriihrung mit den 
Fingern nicht FIecke erzeuge. Sie muss en sobald wie moglich verwendet 
werden, weil sie sich von selbst schwarzen. 

DAvANNE und GIRARD baben nachgewiesen, dass die Anwesenbeit des 
Silbernitrats, und nicht das Chlorsilber, das freiwillige Schwarzen des empfind-

35* 
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lichen Papiers veranlasse. Warum schwarzt sich aber das Papier bei Gegen

wart von Silbernitrat? Das haben die Herren nicht genau angegeben, wenig

stens haben wir es aus ihrer Denksehrift nieht herauslesen konnen. Zwar 

ist die Thatsache vollig erwiesen, dass die silbernitrathaltigen Papiere in einer 

follkommen troeknen Atmosphare vollig unverandert bleihen, aber die Theorie 

scheint nieht genugende Reehenschaft von dieser Thatsache ~u geben~ DA

VANNE und GIRARD geben folgenden Grund an: 

"Neuerdings angestellte Versuche liber die Verflllderung ozonometriseher 

Papiere in feuchter Luft haben nns zu der Meinung feranlasst, dass die 

Feuchtigkeit bei ohiger Reaktion eine. grosse Rolle spielen durfte und dass 

man dem Positivpapier seine Tremiehkeit und Eigenthiimliehkeit in unbe

grenzter Weise erhalten konne, wenn man dahin gelange, das empfindliche 

Papier in vollig trocknem Zustande zu erhalten." 

Welche Rolle spielt also die Feuchtigkeit? Das ist eben bis jetzt unbe~ 

kannt geblieben. 

Papiere mit salpetersaurem Silberoxyd-Ammoniak. 

a. Bereite folgende LOSlllJg: 

Wasser 
Gelatine .. 
Chlorammoninm 
citronensanres Natron in Krystallen. 

1 Liter, 
3 Gramm, 
6 Gramm, 

10 Gramm. 

Die Gelatine wird zuerst in Wasser eingeweicht und dann unter Anwen

dung gelinder Warme aufgelost. 

Das citronensaure NatrolJ wird - nach HARDwICH - zugesetzt, um pur

purfarbene Tone zu geben. 

Die lauwarme Losung wird in eine Porzellansehale filtrirt, worin sie eine 

Hohe von zwei bis drei Centime tern erreichen muss. 

Das Papier wird sehr rasch durch diese Losllng ~ezogen, sodass es nur 

einen Augenblick benetzt wird, denn bei langerem VerweiIen in derselben 

wlirden die Bilder an der OberfUi.che ohne Kraft sein. Nach dem Ein

tauchell wird das Papier getrocknet und rasch verbraucht, da es durch das 

Alter viel verliert. 

Das Silberbad wird folgelldermassen bereitet: 

In 200 Kubikcentimenter reinen Wassers lost man 50 Gramm geschmol

zenen Silbernitrats (HoHenstein). Nachdem man 20 Kubikc. dieser Losung 

Lesonders abgemessen hat, werden die iibrigen 180 Kubikc. in ein grosses 

Glas gegossen und Ammoniak in kleinen Mengen zugesetzt, unter fortwah

rend em Umruhren mit einem Glasstabe. Es bildet sich anfangs ein braunes 
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Silberoxyd, welches durch nachfolgenden Ammoniakzusatz wiedel' aufgelost 

"ird. Sobald dies geschehen ist, halt man inne und selzt dann die obigen 

20 Kubikc. zu, die abermals einen braunen Niederschlag veranlassen. Endlich 
selzt man tropfenweise so lange Salpetersaure zu, his die Fliissigkeit wieder 

vollkommen klar wird. Nul' darf man nieht vergessen, hei jedem Zusatz von 

Ammoniak odeI' Salpetersaure mit dem Glasstahe tiichtig umzurubren. 

Die Losung wird in eine gl'aduirte Mensur filtrirt und so, viel destillirtes 

Wasser zugesetzt, bis sie einen halben Liter betragt (= 500 Kubikc.). 

Das gesalzene Papier wird \Vie gewohnlich auf diese Losung gelegt, del' 

man von Zeit Zll Zeit kleine Mengen Salpetel'saure zusetzt, damit das Papier 

sich nach dem Sensibilisiren einiger Blatter nieht zu rasch braune. Diesel' 

Fehler hat viele Operateure veranlasst, sich einer Biirste aus gekrampelter 

Baumwolle zu bedienen, welche auf folgende Weise angefertigt wird (Fig. 219). 

l\'imm ein Bauschchen gekram

peIter Baumwolle und macbe diese 

auf cine Lange von 15 Centimetern 

moglichst gleichmassig, falte die 

ganze Masse in del' Mitte zusammen 

und lege den Bindfaden a b hin

durch (Fig. 219), welcher £lurch eine 

Glasrohre, yon einem Centimeter 

innerem Durchmesser und 12 Cent. 
Liinge, geschoben wi I'd, indem man 

die Baumwolle nachzieht. Das Baum

wollenbiiuschchen wird dann am 

herrorstehenden Ende abgeschnitten, 
£ig. 219. \lin[tl lnm (fmpfinbliIl)moIl)rn bts \lopim. 

\Vie die Figur zeigt, und del' Faden herausgezogen. So erhiilt man einen 

sehr reinen und wenig kostspieligen Pinsel, den man emeuert, sobald er 

von der silberhaltigen Losung geschwarzt ist. 

Um das Papier empfindlich zu machen, legl man dasselbe platt auf einen 

mit mehreren Blattern Loschpapier bedeckten Tisch, indem man die Enden 

mit "ier Nadeln feststeckt. Auf die Mitte des Blattes, welches 44 zu 55 Cent. 

gross sein mag, giesse 15 Kubikcent. ammoniakalisclJe Silbernitratlosung, breitc 

die Fliissigkeit zuerst der Lange, dann del' Breite 11ach aus, ohne in £less die 

l'Iadeln zu beriihren. die man llbrigens entfernen kann, sobald die Losung 

ausgebreitet ist. Damit die Nadeln keinen 11achlheiligen Einfluss auf das Sil
bernitrat uben, lege man sie VOl' clem Gebrauche in ein altes Fixirungsbad 

mit Cyankaliuffi, wodurch sie iibersilbert "erden. 

Die sensibilisirten Blatter werden £lurch Aufhangen gelrocknet. 
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Es darf an uer Oberflache des Blattes weder ein Ueberschuss von Flus

sigkeit noch eine zu geringe Menge derselben vorhanden sein; wenn zu wenig 

da ware, wiiruen beim Herausnehmen aus dem Kopirrahmen die Spur en des 

Pinsels sichtbar werden; wenn aber zu viel aufgegossen ist, kommt das Bild 

ungleichmassig zum Vorschein. (Beim Ueberzieben des ersten Blattes tauche 

man den Pinsel in das Silberbad und driicke die iiberschiissige Fliissigkeit 

heraus.) 

Das Empfindlichmachen darf nul' einige Stunden vor del' Verwendung 

geschehen und hOchstens einige Tage frllher stattfinden, weno man das Papier 

in del' Seite 130 beschriebenen Chlorcalciumbiichse aufbewahrt .. 

Das Papier, welches zu Positivs mittelst Vergrosserung, wovon wir spater 

red en , verwendet werden soIl, muss auf einem Bade gesa)zen werden, das 

20 Gramm Chlorammonium per Liter enthalt, wahrend das Silherbad 60 bis 

65 Gramm Silbernitrat per Halbliter verl:mgt. Uebrigens bleibt die Bereitung 

diesel' Bader gam dieselbe. Die Ursache, weshalh die Proportionen verandert 

werden, liegt in dem Streben, die Empfindlichkeit der gross en Papiere zu 
erhOhen. 

b. }Ian kann auch Albuminpapier mit salpetersaurem Silberoxydammo

niak' prapariren, abel' das Verfahren weicht von dem eben beschriehenen abo 

D asS il be r bad. Man lose in einem halben Liter destillirten Wassers 

250 Gramm geschmolzenes Silbernitrat und theile die Losung in zwei gleiche 

Theile. Zur einen Riilfte setzt man Ammoniak, bis del' urspriinglich ent

stehendc braune Niederschlag wieder aufgelost ist, dann giesst man die andere 

HiiIfte hinzu. Aufs Neue bildet sich ein brauner Niederschlag, del', wie in 

dem vorhergehenden Verfahren, mit Salpetersaure aufgeliist wird. Endlich 

verdiinnt man die Flussigkeit mit so viel destillirtem Wasser, dass sie ein 

Volumen yon 1500 Kuhikcent. abgiebt. Nun werden noch 250 Kubikcent. 

Aikohol zugesctzt und die Losung in eine flache Porzellanschale filtrirt. 

Das Empfindlichmachen. Das auf gewohnliche Weise albuminirte 

Papier wird. "ie oben angegeben. auf das Silberbad geIegt und drei Minuten 

dar auf gelassen, worauf man es zum Trocknen aufhiingt. Sobald das Papier 

Neigung zeigt, geib zu werden, setzt man dem Silberbade Salpetersaure zu. 

Da das Bad durch den Gebrauch schwacber wird, kann man es ver

starken und zugleicb jeden Tag auf sein urspriingliches Volumen zuriickfiihren 

durch Zusatz von 

Silbernitrat . 
destill. Wasser 
Alkohol ... 

100 Gramm, 
300 Kubikc., 
100 Kubikc. 

Durch Verdunsten des Alkohois erhalt das Bad die Neigung, Blasen auf 

del' Oberflache des Papiers zu bilden. In diesem Faile selzt man Alkohol zU. 
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Die Hauptvortbeile des Papiers mit salpetersaurem Silheroxyd-Ammoniak 
hestehen: erstens in den Ersparnissen an Silherhiidern, welche weit weniger 

konzentrirt sind und sich viel langsamer farben; zweitens in der Abwesen
heit von Flecken hei stark albuminirten Papieren; drittens in dem leichteren 
Tonen; viertens in der kiirzeren Beliehtung, und endlieh in den saftigeren 
Bildern mit reieherem Ton. 

Doeh lassen sich diese Papiere, hesonders hei grosser Hitze, weniger 
lange aufbewahren und werden durch Feuchtigkeit rasch verandert, wogegen 
indessen die Chlorcalciumhiichse sehiitzen kann. 

Damit wir nicht wieder auf die Verfahr-en mit Silbernitrat-Ammoniak 

zl1\'l\ekzukommen brauchen, wollen wir hier die folgenden Kapitel vorweg
nehmen und gleich angeben, worin ihr Untersehied von den gewohnIiehen 

Verfahren besteht. 
Die Negative hrauchen nieht so die h t zu sein und das Kopiren nieht 

so lange zu dauern, weil die Bilder im Tonhad weniger verlieren. Beim 
Herausnehmen aus dem Kopirrahmen wird das Bild in mehreren Wassern 
abgespidt und dann in das Tonbad gelegt. Dies Tonhad darf weit verdiinnter 
sein als gewohnlich, da die Wirkung hei nieht albuminir-ten Bildern eine un

gemein rasehe ist, wahrend hei Albuminbildern das Tonen nul' wenig kiirzer 
danert, als im gewohnlicben Verfahren. ~Ian muss also das Bild mit Sorg
faIt iiberwaehen, besonders wenn man das eitronensaure Natron aus dem 

Salzbade wegHisst, wei! dadur-eh die Rasehheit des Tonens noch erhoht wird. 
In Betrelf del' Entfarhung dureb untersehwefligsaures Natron herrseht 

diesel be Schwierigkeit, wie hei dem gewohnlichen Verfahren, nnd nul' die 
Erfahrung kann den richtigen Augenhlick erkennen lassen, wo die Gold

tonung geniigt. 
Das eben heschriebene Ver-fahren wird in Amerika von den meisten 

Operateuren angewendet und ist uns von einem Freunde, Herrn W ALDACK, mit
getheiIt worden. 1m Allgemeinen durfen wir hinzufLigen, dass die Bilder einen 

schonern Ton zeigen und beim Albuminpapier weniger- Ungleichheiten im Tonen 
hervortreten. Das gewohnlich dabei verwendete Goldbad besteht aus Chlorgold 

und doppeltkohlensaurem Natron und ist unter dem l\'amen "alkalisches Gold
bad" bekannt. 

§. 3. Belichtung des empfindlichen Papiers. 

'Vir haben schon oben, auf Seite 132 fT., !len Kopirrahmen und die Art 
seiner Verwendung heschrieben und wollen hier noeh hesonders darauf hin

weisen, dass er mit del' grussten Sorgfalt angefertigt werden muss, denn 
wenn z. B. das Bretchen, welches das Papier gegen die Glasplatte driickt, 
nicht besonders glatt und eben ist, wird das Papier an gewissen Stellen yoll-
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kommen anliegen, an andern aber nicht, wodurch Ungleichheiten in der 
Scharfe des Bildes entstehen, weiche dasselbe vollstandig verderben. 

Del' Kopirrahmen kann entweder im Sonnenlichte oder im zerstreuten 

Lichte aufgestellt werden. Praktische Photographen, welche oft eine sehr 

grosse Menge von Abdriicken anfertigen mussen, bringen ihre Kopirrahmen 

auf ein Gestell, dessen Neigung sich and ern lasst (Fig. 220), damit die Sonnen

strahlen eine Reihe von Kopirrahmen auf einmal senkl'echt treffen konnen. 

Das Chlorsilberpapier nimmt unter dem Einflusse des Lichtes nach und 
nach folgende Tone an: 

fi g. ~~o. !lopirr.~UlI"~'~'U. 

1. ein sehr mattes Grau; 
2. ein helles Blau; 

3. ein helles Purpurblau; 

4. ein dunkles Purpurblau; 

5. ein reines Schwarz; 

6. eill graues metallisches 
Schwarz; 

7. eine Olivenfarbe. 

Von Zeit zu Zeit beobachtet 
man das Fortschreiten des BUdes, 

woriiber ausserdem die liber das 

Negativ vorspringenderi. Rander des 

Papiers eine annahernde Schiitzung 

ermoglichen. Es geniigt abel' nieht 

allein, dass im Kopirrahmen das 

Bild hinHinglieh kraftig heraustritt, 

sondern es muss sogar einen sehr 

dunkeln Ton haben, d. h. liberko-

pirt sein, weil es im Fixirungsbade yiel von seiner Kraft verliert. Wann also 

das Billl aus dem Kopirrahmen zu nehmen ist, hangt von del' Art des Fixi

rens ab und kann allein durch Uehung erlernt werden. 

Je kraftiger ein negatives Bild ist, desto bessel' wird natiirlich del' positive 

Abdrllek, abel' selbst wenn das Negativ sehwach ist, liisst sich ein leidliches 

Positiv erzielen, wenn man die Wirkung der Sonnenstrahlen verringert, d. h. 

nieht in direktem Sonnenlichte, sondern in zerstreutem Lichte kopirt, odeI' 

besser noch, wie man in Fig. 220 unten sieht, den Kopirrahmen mit einem 

Deckel aus weissem Papier iiberdeckt. 

Auch die Seite 133 und 134 hesprochenen Vignettenplatten konnen hier 

eine passende Verwendung linden. 

Wenn del' Hintergrund eines Portrats nicht gut herausgekommen ist, 

halt es selmer, ihn zu verbessern. Einige Photographen zerschneiden ein 
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Positiv und kleben dasselbe auf das Negativ, abel' dadurch erhalten die Um

risse des Portrats eine unangenehme Harte. Besser ist es, den Kopirrahmen 

mit del' Vignettenplatte zu iiberdecken, indem man diese so aufstellt, dass nur 
das Portrat kopirt wird und del' Hintergrund verlauft. 

Will man auf Landschaftsbildern Wolken anbringen, so muss man zwei 

;Xegative aufnehmen, das erste bei gewohnlicher Expositionszeit, sod ass also 

del' Himmel voHkommen schwarz wi I'd , das zweite bei einer so kurzen Be
lichtung, dass bei del' Entwicklung bios del' Himmel mit den Wolken Will 

Vorschein kommt. 

Wenn nun die erste Aufnahme kopirt wird, erhalt man einen weissen 
Himmel. Man legt darauf dies Positiv hinter das z,yeite Negativ, indem man 

tlasselbe mit Baumwolle so iIberdeckt, dass das Licht bIos auf den Theil des 

Negati\s wirkt, welcher die Wolken enthiilt. Doeh hahen wir oben schon 

eine hequemere Methode angegeben, eine Ansieht mit Wolken zu erhalten 

(Seite 249). 

Auf einem Positiv lasst sieh ebenfalls leicht ein kiInstlieher Hintergnmd 

mit Wolken anbringen. Dies erzielt man dadureh, dass man beim Negativ 

nul' wenig uberexponirt, d. h. den Himmel nieht allzudunkel werden lasst, 

und lIun auf del' Glasseite, nieht auf del' Bildseite, die verlangten Wolken 

anbringt. Dadurch erhalt man sie in umgekehrter Ordnung auf dem positiven 

Abdruck. 
AIle diese kleinen Handgriffe, welche in del' Praxis seltr einfach sind, 

lassen sieh schwer besehreiben; ein verstandiger Leser wird naturlich die 

aIlzugrosse KiIrze um:erer Angaben leieht aus der FiIlle eigner Erfahrungen 

erganzen konnen. 

Zum Sehlusse noch einige rein praktische, abel' ausserst wichtige An

deutungen. 
Wenn ein Negativ frisch gefirnisst wurde, soIl man nicht sofort in v 0 II em 

Son n e n li e h t e einen Abdruck dayon machen, denn wie gut auch del' Fir

niss sein moge, er wird immer ein wenig kleben, wenn er eben erst auf

getragen wurde. Stalt des direkten Sonnenlichtes ist also zerstreutes Licht 

yorzuziehen oder del' Kopirrahmen mit weissem Papiere zu tiberdecken. 

Das Positivpapier muss yollkommen trocken sein, bevor es verwendet 

wird, sonst verdichtet sich die aus den Fibern desselben aufsleigende Feuch

tigkeit auf dem Collodiumbautcben, und das SiIbernitrat des Papiers schwiirzt 

das Negativ. Wenn man dies rechtzeitig hemerkt, lassen sieh diese Fleeke 

noeh mit Cyankalium wegschaffen, doch muss man sehr rasch und sehr be

hutsam verfahren. 
Niemals darf man Positiv und Negativ tiber Nacht im Kopirrahmen bei

sammen lassen, denn das Sinken der Temperalur wii.rrle die Feuchtigkeil 
Monckhoyen, Handb. d. Pholographie. 36 
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auf dem Negativ verdiehten und die obenbesprochene Ersebeinung 'Veran

lassen. 
Das Alhuminpapier erfordert eine ganz besondere Sorgfalt, weil es sich 

leieht am Negativ festklebt und an den Stellen, wo man dasselbe bernhrt, 
fleekig wird. Man darf es nur an den Randern anfassen. 

Wir haben gesehen, dass man einen grossen Vorrath von Positivpapier 
auf einmal bereiten kann, wenn man dasselhe in verschlossenen Chlorcal
eiumbiiehsen aufbewahrt. Doeh darf man diese Biichsen nieht bei jeder Gele
genheit offnen, sondern sollte jedesmal sieh einen Vorrath fUr zwei Tage 
herausnehmen, sonst erlangen diese Papiere leicht ihre natiirliche Feuehtigkeit 
wieder und fangen an, sieh trotz des austroeknenden Chlorealciums von sellist 

zu schwarz en. 
Obwol wir bei allen unseren Angaben das Kopiren von Positivs Dach 

Glasnegativen im Auge hatten, konnen wir doch hemerken, dass bei Nega
tirs auf Papier ganz dasselbe Verfahren befolgt wird. Nur ist zu beachten, 
dass man niemals ein Blatt Wachspapier oder Oelpapier zwischen Negativ und 
Positiv legen darf, damit das Negativ nieht mit dem Silbernitrat des Positivs 

in Beriihrung kommt; denn hierdurch wird die Sehiirfe des Ahdrueks wesent
lich beeintrachtigt, zumal wenn das Kopiren im zerstreuten Lichte gesehieht. 

§. 4. Das Tonen nnd Fhiren. 

Diese heiden Operationen miissen in einem matt erleuehteten Zimmer 
vorgenommen werden, welches vor direktem Sonnenliehte vollig gesehiitzt ist. 

Beim Heransnehmen aus dem Kopirrahmen kann das Positiv entw€der 
.nirekt fixirt oder wieder in die ChlorcalciumbUehse gelegt werden, urn spater 
seine Vollendung zu erha!ten. 1m Sommer ist es besser, das Bild sofort zu 

fixiren, besonders weil in dieser Jahreszeit so viele Positivs abgezogen werden 
konnen, wahrend dagegen im Winter, wo das Kopiren langsam geht, man lieber 

eine gewisse Anzahl zusammenleg~ und sie dann auf einmal fixirt. 
Wie dem abel' auch sein moge, unser BUd wird zuerst auf einige Minuten 

in destillirtes Wasser gebracht, worin man dasselbe mehrfach umwendet, urn 
das Einsaugen des Wassers zu befOrdern und die vollstandige Losung des 

Silbernitrats zu bewerkstelligen. Wenn dies Bad eine grosse Menge von Bil
dern enthaIt, thut man wohl, sie mit Hulfe einer Pincette (Fig. 152) bestandig 
an einen andern Platz zu bringen. Aus der ersten Schale kommt das Bild 
in eine zweite, welche ebenfalls mit destillirtem Wasser gefiillt ist. Wenn in 
dem ersten Wasser etwa hundert Bilder abgespiilt sind, giesst man dasselbe 
in einen grossen Aufbewahrungstopf und fUIlt die Scbale mit dem zweiten 
lVaschwasser, welches spater durch frisches ersetzt wird. Die Erneuerung 

des Wassers ist fUr das vollstfmdige Entrernen des Silbernitrats eben so wichtig, 
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wie die Aufbewahrung dieses Wassers, wegeu des spater auszufiillenden Silbers, 
von wesentIichem Nutzen ist (siehe: Chlorsilber, Seite 46 if.). 

Um die lelzten Spuren von SiIbernitrat, welche vielleicht noch im Papiere 
hafteD mogen, in Chlorsilber nmzuwandeln, wird das Bild auf einige Augen
blicke in ein drittes Bad gelegt, dem auf eiD Liter Wasser zehn Gramm Koch
salz zugesetzt wurden. 

Nachdem die Bilder sorgfiiltig gewaschen sind, werden sie in eins der 
nacbfolgenden Tonbader gelegt: 

1. Formel von LEGRAY: 

Destillirtes Wasser . 
trock.ner unterchlorigsanrer Kalk . 
Chlorgold (s. Seite 44 If.) 
Chlornatrium 

2. Formel von HARDWICH: 

Destillirtes. Wasser . 
doppeltkohlensanres Natron . 
Chlorgold. . . . . . . . 
Citronensaure 

1 Liter, 
S Gramm, 
1 Gramm, 
1 Gramm. 

1 Liter, 
10 Gramm, 
1 Gramm, 
1 Gramm. 

Beim Bereiten des ersten Bades wird der untercblorigsaure Kalk mit 
etwas Wasser im ~Iorser zerrieben, dann das Chlorgold und Chlornatrium 
zugesetzt nnd endlich das Ganze in das Gefass mit dem destillirten Wasser 

geschlittet, indem man die Miirser zugleich gebOrig reinigt. Das Bad wird 
filtrirt und in einer Porzellanscbale aufbewahrt, welcbe, urn den Staub abzu
halten, durch den das Gold sonst metaIlisch niedergeschlagen wurde, mit 
einer Glasplatte zugedeckt werden muss. 

Das zweite Tonbad wird auf dieselbe Weise bereHet und behandelt. 

Beide Bader sind sehr lange haltbur und konnen benutzt werden, bis 
ihre iarbenden Eigenschaften erschOpft sind. Dann wird, wie Seite 61 ange
geben, das Gold daraus wiedergewonnen. 

Die Bilder ohne Albumin nehmen in diesen Goldbadern sehr rasch eine 
lebhaft blaue Farhung an, wahrend dies beim Albuminpapier sehr lange, his

weilen sogar mehrere Stunden dauert. 
WanD die Einwirkung des Tonbades unterbrochen werden muss, kann 

nur die ErfahruDg lebreD. Sobald dieser Augenblick gekomrnen ist, bringt 
man die Papiere in eiD besonderes Wasserbad, dem auf je ein Liter Wasser 
rimf Gramm kobleDsaures Natron zugesetzt werden. Aus diesem Bade kommen 
sie in das FixiruDgsbad: 

Wasser ............ . 
unterschweftigsau:res Natron . . . . . 

1 Liter, 
300 Gramm. 

Dies Bad andert rasch die Farbe der Bilder, sie werden gleichsam enttont. 
36* 
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Um alle praktischen Sehwierigkeiten des Tonens besiegen zukOnnen, 
muss man drei Punkte sorgfaltig beachten: 

1. Welchen Ton das positive Bild im Kopirrahmen zeigen muss. Da das 

eil1e Goldbad die Bilder mehr angreift, als das andere, kommt es darauf an, 

durch kiirzere odeI' langere Belichtung den reehten Ton fUr ein .gewisses 

Goldbad zu treffen. So muss man, z. B. fUr das Goldbad von LEGRAY, viel 

starker kopiren als fUr das von HARDWICH. 

2. In welchem Augenblicke das Tonen im Goldbade unterbroehen werden 

soli, damit man nach dem Fixiren einen mehr odeI' weniger violeUen Ton 

erhiiit, \Vie man ihn gerade wunscht. 

3. Wie lange das Bild im F\xirungsbade verweilen darf, damit sowol 

das Chlorsilber vollstandig entfernt, als auch die gewunschte Farbe des Bildes 
en·eicht werde. 

Diese drei Punkte kann man aber nicht durch Unterricht, sondern bios 

aus der Praxis lernen. 

In Betrefl des Fixirens ist zu merken, dassdasselbe hochstens zehn 

lHinuten zu dauern braucht. Uebrigens zeigt ein unvollstandig fixirtes Bild 
beim Hindurchsehen eine pulverige Oberflache, welche andeutet, dass das 

Chlorsilber nieht vullstandig entfernt wurde, wahrend dagegen bei vollstan

diger Entfernung dieses Salzes eine gleichmassige Textur hervortritt. 

Es ist sehr wichtig, die Bilder niemals langeI' als eine Viertelstunde im 

unterschwefligsauren Natron zu lassen und dies Bad nicht fUr eine alIzugrosse 

Anzahl ron Bildern zu verwenden, weil dieselben dadureh rascher Veranderung 

entgegengehen. Doch halt es schwer, genau anzugeben, wann ein Fixirungs
bad rerworfen werden muss. Immerhin thut man gut, dasselbe haufig zu 

erneuern, selbst wenn man glauben sollte, dass sieh noch eine Anzahl Bilder 

darin fixiren lassen. Das metallische Silber wird naeh den Angaben auf 

Seite 61 aus solchen Biidern ausgeschieden. 

Die alten Fixirungsbader mit unterschwefligsaurem Natron, welche fUr 

negative Bilder verwendet wurden, diirfen nieht fUr positive Bilder auf Papier 
gebraucht ,verden. 

Da das unterschwefligsaure Natron, wenn es in der Textur des Bildes 

zuriickbleibt, dasselbe langsam zerstOrt, so kommt viel dar auf an, dasselbe mog

Hchst rollstandig forlzuschaffen. Wie dies am besten geschehen konne, ist 

Gegenstand mannichfacher Versuche gewesen, die, wenn sie auch nieht neue 

rerfahren ergaben, wenigstens dazu dienten, bestimmt naehzuweisen, dass 

ein mechanisches Festhaften des Natrons in den Fibern des Papiers statt

Hude, dem man ebenfalls dureh meehanisehe Mittel abhelfen muss. Von diesen 

~litteln konnen wir drei als bewahrt bezeiehnen: 
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1. Man lege das Bild auf eine Leinwand mit groben Maschen, welche 
uber einem Holzrahmen ausgespannt ist, und lasse unter drei- odeI' vierma

ligem Umwenden des Bildes, aus einer Hohe von 2 bis 3 MeteI'll, Wasser aus 
einer fein durchlocherten Giesskanne darauf fallen. Die kleinen Tropfen be

sitzen eine gewisse durchdringende Kraft und haben nach Verlauf von zehn 
l\Iinuten aJles unterschwefligsaure Natron fortgespiilt. 

2. Bringe das Bild zuerst ins Wasser und dano zwischen zwei Cylinder 

aus Guttapercha, welche sich um ihre Achse drehen und dasselbe gewaltig zu

sammenpressen; wenn dies eine Zeit lang gedauert hat. tauche das Bild aber

mals in das Wasser und lege es dann wieder zwischen die Cylinder. Nachdem 

dieselbe Manipulation mehrere }lale wiederholt worden ist, lasse das Bild eine 

gauze Stunde im Wasser liegeo. 

3. Die Bilder werden nach einander in fiinf bis sechs verschiedene Kiibel 

yoU Wa3ser getaucLt, indem ein Gehiilfe sie fortwahrend bewegt und bei 

edem Wechseln des Wassers einige }linuten abtropfen liisst. Dies von Herrn 

SHADBOLT, einer bekannten Autoritat, angegebene Mittel scheint nicht nnr 

das einfachste, sondern auch zugleich das beste zu sein. 

Die erste Methode empfiehlt sich vorzugsweise, wenn man rasch arbeiten 

will; auch die zweite, welche von Herrn BAYARD vorgeschlagen wurde, scheint 

eine Zukunft zu haben. 

Uebrigens sind aIle lUethoden gut, wenn man damit das Ziel erreicht, 

das unterschwefligsaure Natron vollstandig fortzuschalIen, was beim Albumin

papier bedeutend schwieriger ist als beim gewohnlichen Salzpapier. 

Beim Waschen der Bilder sind folgende Rathschlage zu beachten: 

1. Es durfen dieselben nul' einige Minuten in den heiden ersten Wasch

wiissern verweilen, weil sonst das unterschwefligsaure Natron leicht auf das 

Silber des Bildes einwirkt und dasselbe in gelbes Schwefelsilber umwandelt. 

2. Die Bilder, welche aHzn lange, d. h. mehr als 6 Stunden, im Wasser 

bleiben, werden in den 'Yeissen gelb und verlieren ihren schOn en Ton. 

3. Das letzte Waschwasser muss iiberaus reichlichgenommen werden 

und soUte filtrirtes Regenwasser sein. 
Die Bilder werden dUl'ch Aufhangen getrocknet und VOl' einem gewohn

lichen Kamine erwarmt, wodurch ihr Ton sich bedeutend heht. 

Lm zu erfahren, ob ein BUd biniiinglich ausgewascben ist, fahre man 

miL del' Zunge libel' dasselbe bin, wouei sich nicht del' geringste silssliche 

Geschmack zeigen darf. Eille bessere Probe ist die mit Quecksilberchlorid, 

wovon man etwas zu einigen 'rropfen des letzten \Vaschwassers setzt. Wenn 

die geringste Spur von unterschwefligsaurem Natron yorhanden ist, entsteht 

sofort ein weisser Niederschlag. Um sicher zu gehen, muss man abel' anch 
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versuehen, ob nieht das zum Waschen verwendete Wasser schon vor dem 
Waschen einen solchen Niederschlag giebt. 

Anmerkung des Bearbeiters. Ueber die Nachweisung von Spuren unter

schwefligsauren Natrons hat neuerdings Herr EMERSON J. REYNOLDS hOchst 

interessante Untersuchungen veroffentlicht, die wir s. Z. im Dezemherhefte 

der von nns herausgegehenen "Photograph. Monatshefle" mitgetheilt haben 
und hier verkiirzt wiederholen wollen: 

"Funf Methoden, das unterschwefligsaure Natron nachzuweisen, haben 

sich bewahrt; sie unterscheiden sich nur durch grossere EmpfindJichkeit oder 
Einfachheit: 

1. Mit Nitroprussidnatrium lasst sich • 1/6000• 

2. mit Eisenchlorid 1/ 30,000, 

3. mit Jod und Starke . 1/ 160,000, 

4. mit Eisenreduktion 1/ 300,(100, 

5. mit Schwefelwasserstoff und Blei 1/500,000 

von unterschwefligsaurem Natron genau nachweisen. Die einfaclJste Probe ist 

die mit Eisenchlorid; die genaueste die mit Schwefelwasserstoff und RIeL Wir 

wollen deshalb nur diese heiden hier mittheilen. 

I. Die Probe mit Eisencblorid. 

Um das Eisenchlorid vollstandig rein zu erhalten, stellt man dasselhe 

auf folgende Weise dar: 

Ungefahr zehn Gran Eisenvitriol werden in eine Flasche gescbiIttet und 

eine Unze Wasser zugesetzt, welches mit etwas SchwefeIsaure angesauert 

wurde. Soh aId sich das Salz geMst hat, wird die Fliissigkeit bis ZUlli Siede

punkte erhitzt, dann liisst man ein oder zwei KrystaUe chlorsauren Kali's 

hineinfallen und kocht das Ganze eine Zeitlang. Wenn ein Tropfen dieser 

Losung mit rothem Blutlaugensalz einen blauen Niederschlag giebt, muss mehr 

chlorsaures Kali zugesetzt werden; wenn jedoch eine braune Farhung eintritt, 

Hisst man die Losung ahkiihlen. Sie wird dann in eine Vierunzenflasche mit 

eingeschliffenem Glasstopsel gebracht und mit ilherschussigem Ammoniak 

versetzt, wodurch Eisenoxydhydrat niedergeschlagen ";rd. Dieg wird durch 

Dekantation gut ausgewaschen und dann die Flasche mit Wasser gefiillt, dem 

man so viel Salzsaure zusetzt, dass das Oxyd sich lost. Nun ist die Probe

f1iissigkeit fertig. 

Die Probe selbst ist eine Anwendung der hekannten Thatsache. dass unter

schwefligsaure Alkalien mit Eisenoxydsalzen eine purpurrotbe Farbung geben. 

Die Reaktion lasst sich am besten beohachten, wenn man etwa eine Drachme 

der zu priifenden Flftssigkeit in ein Uhrglas giesst, welches sich auf einem 

weissell Blatte Papier befindet. Sohald ein Tropfen der Eiseruosung zugesetzt 
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'wird, entsteht bei Gegenwart von unterschwetligsaurem Natron sehr rasch eine 
purpurne Farbung. Es lasst sicb, wie gesagt, hierdurcb ein Theil krystallisir
ten unterscbwefligsauren Natrons in 3(),OOO Theilen Wasser nachweisen. 

II. Die Reaktion mit Schwefelwasserstoff und Blei. 

Um diese Probe mit Erfolg auszufiibren, muss man rei n e s Zink zur 
Hand baben, und eben falls rei n e Salzsaure besitzen. Bleipapier kann man 
sich selbst bereiten, indem man gutes photograpbiscbes Papier in eine· Losung 
von essigsaurem Bleioxyd taucht, dann zum Trocknen aulhangt und, wahrend es 
noch feucht ist, iiber trockenes kohlensaures Ammoniak halt, wodurch kohl en
saurt~s Bleioxyd und essigsaures Ammoniak entsteht. Das getrocknete Papier wird 
in Streifen zerscbnitten und aufhewahrt. Es ist ein sehr empfindliches Reagens 
auf Schwefelwasserstoff. 

Wie bekannt, entsteht durch Einwirkung von Chlorwasserstoffsaure (= 
Salzsaure) auf unterschwefligsaures Natl'on, neben Chlornatrium (= Kochsalz) 
und freiem Schwefel, auch schweflige Saure. Wasserstoff aber, der sich in 
statu nascenti, d. h. im Entstebungszustande, befindet, verwandelt schweflige 
Siiure in Schwefelwasserstoff und Wasser, "ie aos nachstehendem Schema her
vorgeht: 

S02+3H=2HO+HS. 

Diese Reaktionen bilden die Grundlage unserer Probe. die auf folgende 
Weise ausgefilhrt "ird. 

In eine Zweiunzenflasche wird etwa eine Vnze oder mebr von der zu 
priifenden Losung gegossen und zugleich ein Stiick rei n e s Zink hineinge
stellt. Dann werden zeho Tropfen reiuer konzentrirter Salzsaure zugegeben 
und endlich ein Streifen Bleipapier auf die Miindung der Flasche gelegt. 
Die3er Streifen wird vorher etwas feucht gemacht, indem mlm ihn einen 
Augenblick in den Dampf kochenden Wassers bait. In der Flasche entwickelt 
sich bald Wasserstoff, welcher jede Spur von Schwefelwasserstoff, welche sich 
etwa bildet, mit fortreisst und an das Bleipapier fiIhrt, wo alsbald ein schwar
zer Fleck von Schwefelblei entsteht, der auf dem weissen Papier deutlich 
hervortritt. Doch tritt diese Reaktion nicht immer auf einmal ein. Wenn 
die Lasung nur eine geringe Spur von unterschwefligsaurem Natron entbalt, 
verstreicben oft zwei und mehr Stunden, bevor ein entscheidendes Vrtheil 
gefallt werden kann. 

Um nun zu erproben, ob die Bilder vollstandig frei von unterschweflig
saurem Natron sind, sammeIt man das Wasser, welches. nach dem letzten Aus
"-ascben, beim Herabtropfen herunterfiillt. Dies Waschwasser ist die oben als 
zu priifende Fliissigkeit bezeichnete Lasung. 
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Wenn ein Papierbild SO wenig unterschwefligsaures Natron entMll, dass 

obige Reaktion keine Andeutung davon giebt, konnen "ir getrost behaupten, 

dass unterschwefligsaures Natron keinen zerstorenden Einfluss darauf iiben 

werde. 

Andere Vorschriften fiir Tonbader. 

Das einfach gesalzene Papier Hisst sich leicht ton en und fixiren, dies ist 

abel' beim Albuminpapier selbst dann nicbl del' Fall, wenn es mit Silber

nitrat-Ammoniak empfindlich gemacht wurde. Was die Ursacbe dieses schwie

rigen Tonens albuminirter Papiere sein moge, ist unbekannt; wir konnen das 

Faktum nul' konstatiren, abel' nicht erklaren. 

Die von uns oben angegebenen Formeln fUr Tonhader scheinen zwar in 

den meisten Fallen guten Erfolg zu geben, besonders das von LEGRAY, wel

ches sehr reine Weissen giebt, abel' seltsamerweise sind die Wirkungen bei 

Albuminpapieren aus verschiedenen Fabrikeu hOcbst abweichender Art. Wir 

glauben hier deshalb noch einige andere Vorschriften geben zu mllssen, die 

vielleicht in gewissen Falleu besseren Erfolg zeigen mogen, als die vorher 

mitgetheilten Formeln. 

A. Bereite zwei unterschwefligsaure Natronbiider im Verhaltniss von 300 

Gramm zum Liter Wasser und fiige zum zweiten 2 Gramm Goldchloridna

trium, odeI' mit Kreide neutralisirtes Goldcblorid (siebe Seite 45). 

Tauche das Bild zuerst auf zehn Minuten in das erste Bad und dann in 

£las zweite, urn es zu toneh. Darauf wascbe reicblich, damit das un ter

schwefligsaure Natron vollstiindig entfernt werde. 

R. Fixire zuerst das Bild in unterschwefligsaurem Natron, wasche es 

eine Stullde odeI' zwei in mehreren Wascbwassern und tone dasselbe in 

einem Goldbade, welches aus einer Auflosung von einem Gramm Goldchlo

ridnatrium in einem Liter Wasser besteht. Die Wirkung ist eine sehr ener

gische und das Bild wird wahrend des Tonens rasch angegriffen. 'Va8che 

abermals in oft erneuertem Wasser. 

C. Verfahre umgekehrt, d. h. lege nach dem Abwascben in Wasser die 

Bilder in das Goldbad, wascbe abermals und fixire mit unterscbwefligsaurem 

Natron. 

Dies Verfahren hat in Bezug auf die Unveranderlicbkeit des Bildes ge

,,,isse Vorziige VOl' dem vorhel'gehenden. 

D. Ersetze die Goldbiider von LEGRAY und HARDWICH durch folgende: 

1. Nach :MAXWELL LYTE: 

Chlorgold. . . . . 
phosphorsaures Natron . 
destillirtes Wasser . . 

1 Gramm, 
20 Gramm, 
1 Liter. 
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2. Nach LABORD"E: 

Dest. Wasser . 
8Bsigs. Natron . 
Chlorgold. • . 

1 Liter, 
30 Gramm, 
1 Gramm. 
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E. Herr DE CAVANZA hat die Goldsalze durch Platinsalze ersetzt, aber 

die Wirkungen des Platinchlorids sind weniger schOn. 

F. HUMBERT DE MOLARD fixirt seine Rilder mit Ammoniak statt mit 

unterschwetligsaurem Natron, indem er sonst clas gewohnJiche Verfahren bei

beMlt. Doch setzt er zum Fixirungsbade einige Tropfen einer Losung von 

Jod in Cyankalium, aber dieser Zusatz scheint ohne Nutzen zu sein. 

Anmerkung. Der Bearbeiter kann hier nicht unterlassen, auf die schOnen 

Erfolge hinzuweisen, welche mit dem neuen Tonbade von PARKINSON aus Dieppe 

erzielt werden. Herr PARKINSON bereitet sein Bad auf folgende Weise (s. 

"Phot. Archiv" Okt. und Nov. 1863): 

"Chlerkalk. . 
essigs. Natron 
kohlens. Kalk 
destill. Wasser 

3 Gramm, 
8 Gramm, 
8 Gramm, 

100 Gramm. 

"Fonf Gramm von dieser Losung werden, unter Umriihren, in ein Liter 

Wasser gegossen, dem man dann ein Viertelgramm Chlorgold zusetzt. Dies 

wird am Morgen bereitet und nach sechs bis acht Stunden gebraucht, halt 

sich iibrigens auch Hinger. Das Papier lasst man flinf Minuten auf einer Silber

Msung von 1: 6 sch"immen, welche schwach mit Essigsaure angesauert wurde. 

Die Abdriicke werden schwach iiberkopirt, mehrmals gut ausgewaschen und 

in fast gesattigter Losung von unterschw. Natron fixirt. Sie mussen aIle auf 

einmal in das Tonbad gebracht werden. Ein Liter tont 120 bis 150 Visiten

karten und braucht hierzu eine Stunde. 

"Wenn das Bad gleich nach der Anfertigung gebraucht werden solI, 

versetzt man es, wie Herr LIESEGANG angiebt, mit einigen Tropfen einer 

Mischung von gleichen Theilen Wasser und kohlensaurem Kalk." 

Eine andere Neuerung im Kopirverfahren mit Albumin, welche eine 

hedeutende Ersparniss an Gold und Silber gieht, ist das Rauchern mit Ammo

niakdampfen. Die auf einem Silberbade von 6 % empfindlich gemachten Pa

piere werden in einem Kasten getrocknet, auf dessen Boden eine Schale mit 

starkem Ammoniak steht. Das Bild, welches im Kopirrahmen schon ent

schieden hlau aussieht, wird etwas iiberkopirt, in reinem Regenwasser aus

gewaschen und in einem schwachen alkalis chen Goldbade getont. . Es verliert 

im Fixirungsbade nichts von seinem schOnen Tone, wahrend ein ungeraucher

tes braun "ird (Phot. Archiv. Nov. 1863). 
~lonck hoven, Handb. d. Photographie. 37 
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§. 5. Das AutZieheu des positiveu Dildes. 

Das Bild wird platt auf einen Tisch gelegt, mit einer kalibrirten Glas
platte von ovaleI', viereckiger oder anderer Form bedeckt und mit einem 
Federmesser abgeschnitten oder auch bios mit Bleifeder hezeichnet und nach
her mit der Schere beschnitten. 

Nachdem man dasselbe nun von hinten mit Starkekleister bestrichen, 
klebt man es auf Bristolkarton, lasst es trocknen und nachher durch die 

Satinirmaschine gehen, wozu wir oben (Seite 134 If.) schon die niithigen An
weisungen gegeben haben. 

Wenn die Bilder nicht auf Albuminpapier gemacht sind, kann man ihnen 
dennoch einen hohen Glanz verleihen, indem man sie entweder gummirt oder 

mit einem Schellackfirniss liberzieht. 

Zu diesem Zwecke werden sie erst mittelst eines Pinsels mit folgender 
Leimung iiberzogen, 

Wasser 
Gelatine 
Alann . 

500 Gramm, 
20 Gramm, 
20 Gramm. 

Hierdurch wird wrhiitet, dass sie yom Firniss ganz durchdrungen wer
den. Das Firnissen geschieht auf folgende Weise: 

Ein Ballchen aus Watte wird mit weisser gewebter Wolle oder Trikot 

iiberzogen und dann mit Schellackfirniss hestrichen. Darauf bedeckt man 
dasselbe mit feiner Leinwand, welche mit etwas Schweineschmalz eingerieben 
wurde. lUit diesem Ballchen fahrt man leicht und rasch liber die Bilder, in
dem man dasselbe, nach Art der Schreiner beim Mobelpoliren, bewegt. Fir
niss und Schweineschmalz werden dreimal erneuert, heim vierten Male wird 
statt des Schmalzes ein Tropfen Oliveniil genommen. 

Darauf nimmt man ein neues Ballchen aus Watte und Wolle, auf wel
ches 5 oder 6 Tropfen Alkohol von 40 0 gegossen werden. Dann iiberzieht 
man dasselbe mit vierfach zusammengelegter feiner Leiwandund fahrt «amit 

abermals liber die Bilder hin, urn das Trocknen des fetten Korpers zu be
fiirdern. Wenn die erste Leinwand trocken ist, nimmt man sie fort und 
reibt mit del' zweiten Lage, und so weiler, his zur vierten und letzten. Dann 
ist das Firnissen vollendet und die einzelnen Bilder, welche auf das Blatt 
Karton geklebt sind, werden ahgeschnitten. 

§. 6. Misslingen beim Abzug Ton PapierpositiT8. 

A. Kra(tlosigkeit. Das Negativ ist zu durchsichtig oder das Silberbad 

zu schwach (siehe oben). Es fehlt tlem Papiere an Leimung. 
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B. Zu grosse Kraft, d. h. zu grosser Gegensatz zwischen Licht und 
Schatten. Das BUd ist hart. 

C. Eine mehr oder weniger matte rothe Farbe brim Herausnehmen 
.(Jus dem Kopirrahmen. Zu konzentrirtes Salzhad oder zu schwache Silber
losung. 

D. J)as Bild ist nach dem Fixiren roth. Ungemigendes Tonen. 
E. J)as Bild ist nach dem Fixiren blau. Zu starkes Tonen. 
F. J)as Bild ist gelb in den Weissen und sieht verblichen aus. Fehler 

irn Gesammtverfahren, wie schlechtes Tonbad, altes Fixh'bad u. s. w. 

G. Weisse marmorartige Flecke. Ungeniigende Einwirkung des Silber
nitrats, well das Papier zu kurze Zeit auf dem Silberbade war. 

H. Schwarze marmorartige Flecke. Reduktion des Silbers durch mecha
nische Unreinigkeiten an der OberfUiche des Sllberbades. 

I. Schwarze Flecke be; durchfallendem Lichte. a. Mechanische Ver
unreinigungen des Papiers, die schon nach dem Silbern sichtbar werden. 
h. Ungeniigendes Fixiren (siehe oben). 

J. Pulverige BUder, die an der Ober/liiche liegen. Das Salz ist in die 
Masse des Papiers gedrungen (siehe oben). 

K. Abstossen des Tonbades. a. ErschOpfung des Goldbades. h. Schlechte 
Qualitat des Papiers. c. AUzu niedrige Temperatur. 

L. Verlinderung des Bildes, indem die Weissen nach und nach gelb 
werden und die Schwlirzen eine unangenehme Farbe annehmen. 

Sehr verwickelte Ursachen. 
Man kann diese Bilder mehr oder weniger auffrischen, wenn man sie 

in eine Losung von Chlorgold taucht (DAVANNE und GIRARD). In der wis
senschaftIichen Abtheilung dieses Werkes werden wir ausfUhrlich auf die Dr
sachen dieser Yeranderungen zuruckkommen; unterdessen moge man folgende 
Regeln zur ErIangung eines volIkommenen Fixirens befolgen: 

1. Die .BUder in einem Goldbade tonen, welches kein unterschweflig

saures Natron enthalt. 
2. Sie vollstandig auswaschen, wenn sie aus dem sauren Goldbade kom

men, und sie in ein aikalisches Bad legen, bevor sie in das unterschweflig

saure Natron kommen (siebe oben). 
3. Kein Fixirungsbad verwenden, welches schon zurn Fixiren einer l\lenge 

von Bildern diente. 

4. Dem unterschwetligsauren Natron keine Saure zusetzen. 
5. Das Bild nur sellr kurze Zeit in den ersten Wascllbadern, nach dem 

Fixiren, liegen lassen. 
6. Geniigend auswaschen, urn jede Spur des unterschwefligsauren Natrons 

aus der Textur des Papiers zu entfernen. 
37* 
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M. Mehliges Aussehen der albitminirten Buder im Tonbade. Dieser 
Fehler zeigt sich haufig beim Albuminpapier, selten beim einfach gesalzenen 
Papier. 

a. Eine Ursache kann im Alter des Albuminpapiers liegen. 
b. Eine zweite mag aus der Natur des Papiers herriibren. Di1lsem Uebel

stande kann man ahbelfen, indem man vor dem Tonen das Papier etwa 
zehn Minuten in ein Bad legt, welches auf 300 Gramm Wasser 7 Gramm 
essigsaures Natron enthalt. Darauf lasst man ahtropfen und bringt die Bilder 
in das Goldbad. 

Positive Eilder durch Hervorrufen. 

1m Winter fehIt es oft an kraftigem Licht fiir das Chlorsilherverfahren. 
man muss dann zu nachstehendem Verfahren greifen, welches von BLAN
QUART-EvRARD berruhrt und im vorigen Jahre von SUTTON in den "Photo
graphic Notes" verolfentlicht wurde. 

Das Papier wird zuerst auf einige Stunden in folgende Losung getaucht: 

Wasser. 
Gelatine 
Jodkalium 
Bromkalium 

1 Liter, 
10 Gramm, 
10 Gramm, 
2,5 Gramm. 

Man sucht das Bad zu erschopfen, imlem man eine grosse Anzahl von 
Blattern darin jodirt. Nach dem Trocknen durch Autltangen verwahrt man 

dieselben in wohlverschlossener Mappe. 
Das Papier wird ferner in eine sebr tiefe Schale aus Guttapercha gelegt. 

in welche man folgendes Gemisch giesst: 

Salzsaure . , . . . . . . . . . zwei Raumtheile, 
Wasser. . . . . . . . . . . . einen Raumtheil. 

Die Saure darf nur einige :Millimeter hoch stehen. Auf dem Boden der 
Schale legt man in die Quere zwei Stangen Siegellack und darauf eine Glas

platte. welche nur wenig entfernt sein darf von der OberDache der Saure. 
Auf diesel' Glasplatte wird das jodirte Papier ausgebreitet und cine Viertel
stunde hindurch den salzsauren Dampfen ausgesetzt, indem die Schale mit 
einer starken Glasplatte hermetisch verschlossen wird, die man vorber durch 

Erwarmen der Rander der Schale und Anpressen del' Platte zum volIkom
menen Anschluss gehracht haben muss. 

Nach dem Herausnehmen aus diesen sauren Dampfen wird das Papier 
eine Viertelstunde auf ein 7prozentiges, durch einige Tropfen Salpetersaure 
angesauertes Silberbad gelegt. Dadurch bildet sich in der Textur des Pa
pieres ein Gemisch von Jod-, Brum- und Chlorsilber. 
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Das Papier wird vom iiberschiissigen Silbernitrat durch Pressen zwischen 

Loschpapier befreit. Dies Loschpapier kann so lange gebraucht werden, bis 

es geschwarzt ist, worauf man es verbrennt und aus der Asche das Silber 

ausscheidet. 
Sobald das empfindlicbe Papier trocken ist, wird es im Kopirrahmen be

lichtet; die Dauer del' Exposition, im zerstreuten Lichte, richtet sich nach 

del' Dichtigkeit des Negativs, del' Lichtstarke u. s. w. Auf aile FaIle schwankt 

sie zwischen drei Sekunden und zwanzig Sekunden, denn das Bild darf beim 

Herausnehmen aus dem Kopirrahmen kaum sichtbar sein. 

Das, wie gewohnlich bereitete, Entwickelungsbad aus Gallussaure muss 

reichlich vorhanden sein, damit. eine grosse Anzahl Bilder auf einmal in An

griff genommen werden konnen; man erhiilt es in einer Temperatur von 25 0 C., 

muss also im Winter an einem geheizten Orte arbeiten. 

Das Hervorrufen dauert etwa 20 Minuten. Die Bilder erbalten dadurch 
einen sehr unangenehmen Ton und bedeck en sich mit marmorartigen Flecken, 

welche iibrigens spateI' wieder verschwinden. Man legt sie fortwahrend an 

einen andern Platz und beobachtet sie genau, um im passenden Moment die 

Entwicklung zu unterbrechen. 

Dann wird das Bild auf eine Glasplatte gelegt, welche man an beiden 

Seiten mit einem Schwamme tuchtig gereinigt hat. Mit dieser wird es, obne vor

heriges Abwaschen des Entwicklers, in eine fiinfprozentige Losung von unter

schwefligsaurem Natron getaucht, worin dasselbe fiinf Minuten verbleibt und an

fangt sich leichthin zu tonen. Aus diesem Bade wird es abermals in ein fiinfpro

zentiges Natronbad gebracht und dies Mal 20 Minuten darin gelassen, urn 

vollstandig tinrt zu werden. 

Wie SUTTON ganz richtig bemerkt, wird das Bild im ersten Bade etwas 

geschwefelt, aher, wie es scheint und die Erfahrung bestatigt, nicht in dem 

Maasse, urn nachher dadurch verandert zu werden. 

Darauf "ird das Bild in SaIzsaure getaucht, wodurch der gelbe Nieder
schlag und die marmorartigen Flecke, wovon wir oben gesprochen hahen, 

entfernt werden. Nach ahermaligem Waschen wird es getrocknet. 

Der interessanteste Theil des Verfahrens besteht aber darin, dass die 

Blatter mehrere Wochen hindurch in einem Glashause der Wirkung des Lichtes 

ausgesetzt werden, welches, nach SUTTON'S Angahen, ihren Ton verbessert, 

indem er aus dem Rothlichen ins Purpurfarhene iibergeht. 

Dies ist die Methode von BLANQUART-EvRARD, dessen schOne und dauer

hafte Bilder aIle Welt bewundert. Der Ver£asser diese5 Werkes besitzt mehrere 

Bilder, die vor zehn Jahren,abgezogen wurden und, wie er bezeugen kann, 

sich nicbt im Mindesten verandert bahen, ein Resultat, was man von den 
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gewiibnlichen Verfahren nieht erwarten darf. Vielmehr glaubt er, dass die 
Albuminbilder unfehlbar in wenigen Jahren verblassen. 

Zwar kann dies Verfabren, mit Hiilfe der Kenntnisse, die uns jetzt zu 

Gebotc stehen, ohne Zweifel bedeutend vereinfacht werden, aber wir glauben 

mit SUTTON, dass es schon in seiner gegenwiirtigen AusbHdung sieh vor den 
gebriiuehliehen Verfabren vortheiIhaft auszeiehnet dureh BilIigkeit und Be

sUindigkeit seiner Bilder, und besonders, wenn man mit grossen Mengen ar

beitet, dureh die Sieherheit, womit sie angefertigt werden Mnnen. 

Positive Bilder ohne Silbersalze. 

Wir kiinnen diese Verfahren, welehe so zu sagen nur historisehen Werth 

haben, hier nur raseh aufziihlen, indem wir Diejenigen, welehe sieh spezieller 

mit diesem Studium besehiiftigen, auf die beiden naehstehenden Werke ver

weisen, worin sie reiehliehe Belehrung finden werden. Es sind: 

Robert Hunt, Researches on light. London 1844. 

Robert Hunt, A manual of photography. 5. Aufl. 185i. 

Die seit 1857 yeroffentliehten Verfahren finden sieh vollstandig verzeieh
net in den photographisehen Journalen. 

Bei unserer kurzen Aufzahlung derselhen werden wir bIos bei dem Koh

lenkopirverfahren etwas langer verweilen. Dies interessante Verfahren giebt 

ohne Zweifel dauerhafte Abdriieke, erseheint uns aber viel zu komplizirt, urn 
mit der heJiographisehen Gravirung yon NIEPCE, TALBOT U. s. w. rivalisiren 

zu kiinncn. 

Verfahren mit Eisensalzen. 

Das Eisenehlorid wurde schon vor einigen Jahren yon Sir JOHN HER

SCHEL und neuerdings yon POITEVIN verwendet. Ein mit dies em Salze ge

tranktes Papier ist liehtempfindlieh, indem das Eisenehlorid bei der Belieh

tung zum Chloriir reduzirt wird. Doeh neigen wir uns zu der Ansieht, dass 

nicht sowol das Eisenehlorid diese Eigensehaft besitze, als vielmehr das 

Oxychlorur, welches sieh dureh Einwirkung der Luft auf diese Verbindung 

bildet. 

Die weinsteinsauren Eisensalze, zumal das weinsteinsaure Eisenoxydam

moniak, werden ebenfalls vom Lichte reduzirt. Das citronensaure Eisenoxyd

ammoniak ist aber das liehtempfindliehste yon dies en Salzen. 

K y an 0 t Y pie. Ein mit Eisenchlorid getranktes Papier wird belichtet, 

gewaschcn und dann in eine Losung yon Ferridcyankalium (rothes BlutIaugen

salz) getallcht, wodureh ein blaues BiId entsteht. 

ChI' Y sot J pie. Dasselbe Papier giebt mit Chlorgold ein purpurfarbenes Bild. 
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Verschiedenes. Dasselbe Papier giebt mit Silber-, Quecksilber- und 

Platinsalzen graue Bilder. 

Die Heaktionen, welche diesen Verfahren zu Grunde liegen, sind bekannt 

genug. Man weiss, dass Eisenoxydulsalze die Metalle der beiden letzten Ab

theilungen reduziren und mit gewissen Heagentien, wie z. B. das Ferridcyan

kalium, farbige Niederschlage geben. Diese Oxydulsalze entstehen aber dureh 

Einwirkllng des Lichtes auf die Oxydsalze. 

Verfahren mit Uransalzen. 
(Von BURNETT und NIEPCE von St. Victor.) 

Die Uransalze haben gleiche Eigenschaften wie die Eisenoxydsalze, sie 

werden yom Uchte reduzirt. 

Ein Papier, welches mit einer 20prozentigen Losung von salpetersaurem 

Uranoxyd 'getrankt ist und hinreichend lange hinter einem Negativ exponirt 

wird, reduzirt die Gold-, Silber- und Queeksilbersalze, sodass also das Bild 

yon dem betreft'enden l\'Ietalle gebildet wird. 

Einfaches Waschen geniigt, urn ein solches Bild zu fixiren. 

l\'lan kann iibrigens auch Bilder erhalten, wenn man· z. B. gleiche Ge

wichtstheile salpetersaures Uranoxyd und Silbernitrat miseht, diesel ben mit 

dem fiinf- odeI' sechsfachen Gewichte Wasser auflost, das Papier auf dieser 

Liisung sehwimmen lasst und naeh dem Trocknen hinter einem ~egatiye be

lichtet. 

Das salpetersaure Uranoxyd, welches zum Oxydul reduzirt wird, macht 

zugleich das Silber des Silbernitrats frei und bildet so das Bild. Doeh ge

niigt hier nicht mehr einfaches Waschen zum Fixiren, weil dasPapier haufig 

organische Stoffe entMlt, ,,-elehe sich mit dem Silbernitrate verbinden konnen. 

~Ian thut also besser, zum Ilnterschwefligsauren ~atron zu greifen. 

Hier folgen noeh einige lIethoden WI' Herstellung monochromer Bilder, 

welche in gewissen Fallen yon Werth sein konnen: 

1. Rothe Bilder, in Blutfarbe. 

Das Papier "ird 4 Minuten auf eine 20prozentige Urannitratlosung gelegt, 

durch Aufhangen im Dunkeln getrocknet, hinter einem l\"egativ im Sonnenlichte 

etwa 8 bis 10 Minuten belichtet, mit warmen Wasser gewaschen und in das 

nachstehende Bad getaucht, worin es sich in wenigen ~Iinuten mit rother 

Farbe entwickelt. 

Rothes Blutlaugensalz . . . . . . 
Wasser .......... . 

Zum Fixiren geniigt hlosses Waschen mit Wasser. 

1 Gramm, 
50 Gramm. 
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2. Griine BiIder. 

Das vorhin erhaltene rothe Bitd wird. noch feucht auf folgende Losung 
gelegt, auf der es bald ins Griine iibergeht: 

Destillirtes Wasser. . . . . . . . . . 50 Gramm, 
Eisenohlorid. . . . . • . . . . . " 1 Gramm. 

Urn dasselbe zu fixiren, wird es mehrmals tiichtig gewaschen, worauf 
man es an einem lebhaften Feuer trocknet. 

Bereite ein Bad aus 

Wasser ... 

3. Violette Bilder. 

salpetersaurem Uranoxyd 
Chlorgold . . . . . . 

1 Liter, 
160 Gramm, 

2 Gramm. 

Das Papier muss auf diesem Bade 3 bis 4 Minuten schwimmen, und 
kann darauf, durch Aufhangen getrocknet, hinter einem Negativ belichtet wer
den. 1m Sonnenlichte ist das Bild in 10 bis 15 Minuten fertig. Es wird 
durch tilChtiges Abwaschen fixirt. Die Grundlage desselben ist metallisches 
Gold. 

4. Blaue Bilder. 

Lasse das Papier eine Minute auf folgendem Bade schwimmen: 
Destillirtes Wasser . . . . . . . 100 Gramm, 
rothes Blutlaugensalz ....... 20 Gramm. 

Trockne durch Aufhangen und belichte so lange, bis 
des Bildes eine dunkelblaue Farbung zeigen. 

die tiefsten Schatten 

Dann lege das Bild in eine Losung von 
Quecksilberchlorid. . . . . . . 
Wasser 

wasche und tauche danll in folgende Fliissigkeit: 
Wasser. . . . . . . 
Oxalsaure . . . . . . 

Hierauf wasche und trockne. 

Verfahren mit ChromsaJzen. 

1 Gramm, 
1 Liter; 

100 Gramm, 
12 Gramm. 

A. Das Chromchlorid wird im Lichte reduzirt uDd giebt Bilder mit 
den wenig oxydirbaren Metallsalzen. 

Dasselbe geschieht mit den andern Chromsalzen. 
B. Die chromsauren Salze geben auf Papier Bilder durch Insola

tion. Solchen Bildern fehlt es aber gewolinllch an Kraft, aber HUNT, NIEPCE, 
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POITEVIN, SELLA, PERRY und viele andere Experimentatoren haben, durch 
Verhindung eines doppeltchromsauren Salzes mit geW,issen metallischen nnd 
organischen Salzen, diesen Bildern viel grosseren Glanz verliehen. 

Die merkwurdigste Eigenthiimlichkeit der chromsauren Verhindungen he
steht darin, dass sie unter dem Eintlusse des Lichtes gewisse organische 
Korper oxydiren, hesonders die Gelatine. Die Theorie gieht iiher diesen Vor
gang ziemlich genaue Auskunft; es zerfallt namlich die Chromsaure der chrom
sauren Verhindung in Chromsesquioxyd nnd Sauerstofi', der frei wird und an 
den organischen Korper tritl, welcher selhst ,wie es scheint, mit dem Chrom

oxyd verhunden bleibt. 
Die so modifizirte Gelatine wird durch feingepulverte Suhstanzen, wie 

z. B. Kohle, gefarht. Hierauf heruht das sogenannte "Kohlekopirverfahren", 
welches in den letztern Jahren so viel Aufsehen gemacht hat. 

Dieses Verfahren hat als Hauptvertreter: POITEVIN, GARNIER und SALMON, 
Pomroy u. s. w., aber ]IUNGO PONTON hat schon vor Ianger Zeit das Prinzip 
angedeutet (Edinburgh ne)v Philosophical Journal). 

A. Horen wir, wie POITEVIN selhst zwei seiner Verfahren in seinem 
"Traite' de l'impression sans sels a argent(( heschreibt: 

1. Um die Papiere zn prapariren, iiherziehe ich sie mit einer konzen
trirten Losung eines der vorhin genannten organischen Korper (Gummi, Ge
latine u. s. w.), denen ich ein chromsaures Salz zusetze. Nach dem Trocknen 
belichte ich im direkten oder zerstreuten Sonnenlichte hinter einem Negativ. 
Nach kiirzerer oder langerer Exposition trage ich mit einem Rallchen Walte, 
oder mit einem Roller, eine gleichmassige Schicht vorher verdiinnter, fetter 
typographischer oder lithographischer Dinte auf und tauche nun das Blatt in's 
Wasser. Hier lassen aIle diejenigen Theile, welche nicht vom Lichte getrofi'en 
wurden, den fetten Korper fahren, wahrend die andern so viel davon zuriick
halten, als der grossern oder gering ern Lichtwirkung an den betreffenden 
Stellen entspricht. 

2. Ich hringe die verschiedenen Farhen, fliissige oder feste, auf Papier, 
Zeuge, Glas und andere Oherflachen, indem ich diese Farhen mit dem ohen 

angedeuteten Gemisch (doppeIt-chromsaures Kali und organiscbe l\'Iaterie) ver
menge und diese Mischung, oder diese Verhindung, auf Papier und andere 
Oberflachen uhertrage. 

Das photographische Bild entsteht auf dieser praparirten FHiche durch 
die Wirkung des Lichtes, welches durch ein Negativ fallt oder durch einen 

Kupferstich oder sonstigen passenden Gegenstand geht. Das Bild aher wird auch 
in der Camera aufgenommen. Nach dem Belichten wird mit einem Schwamme 
und viel Wasser tiichtig abgewaschen. Das Alhumin oder die organische 

)\onckhoven, Handb. d. Photographie. 38 
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Materie wird an den Stellen, wo das Licht gewirkt hat, unloslich und die 
Zeichnung wird durch die verwendete Farbe reprasentirt. 

B. Das Verfahren von GARNIER und SALMON lautet: 
Man beginnt damit, 30 Gramm weissen Zucker in 30 Gramm Wasser zu 

IOsen. Nach vollstandiger Losung fiigt man 71/ 2 Gramm doppeltchromsaures, 
gut neutralisirtes Ammoniak hinzu, welches man darin auflost, indem man 
die Fliissigkeit auf das pulverisirte Salz giesst und dabei mit einem Glasstabe 
umriihrt. Endlich giebt man noch zehn Gramm vorher zu Schnee geschlagenes 
Albumin hinzu. Nachdem dies Alles so gut wie moglich gemischt ist, schlagt 
man es durch eine feine Leinwand. Andrerseits befestigt man ein Blatt Papier 
auf einem Brette und breitet die Mischung auf diesem Blatte aus, indem man 
sich eines runden Pinsels hedient, del' aus Schweinshorsten derartig ange
fertigt wurde, dass del' Durchmesser desselben an seiner Basis 51/ 2 Cent. und 
die Liinge del' Borsten 10 Cent. hetragt. Damit die Schicht gleichmassig 
werde und keine Streifen odeI' Spuren del' Borsten zeige, nimmt man genau 
so viel von del' Losung, als geniigt. nicht mehr und nicht weniger. Wenn 
dies geschehen ist, erwarmt man das Blatt vor ei~em Feuer, doch so, dass 
man sich nicht alIzu sehr nahert und die Riickseite hinhalt. Das Trocknen 
geht rasch von Statten; man iiberzeugt sich davon, ob es geniigend ist, in
dem man mit einem Finger iiber die Schicht hinfiihrt. Er muss leicht dariiber 
hin gleiten, wenn auch die Schicht beim Aufdriicken Doch etwas klebrig zu 

sein scheint. 
Das so bereitete Papier wird hinter einem Negative im Kopirrahmen 

exponirt. Bei einem VOl' den Augen del' !litglieder del' Kommission "del' 
franzosischen photographischen Gesellschaft" gemachten Versuche dauerte die 
Belichtung eine Viertelstunde hei halbbedecktem, sonst klarem Himmel. Beim 
Herausnehmen aus dem Kopirrahmen zeigte sich das BiId sehr scharf markirt 
mit vorwiegendem gelben Tone des doppeltchromsauren Salzes. Man erwarmt 
das Papier ein wenig VOl' einem Feuer, da die 'Yiirme die Licht"irkung zu 
"erstarken scheint, was, wenn die Thatsache wahl' ist, ein !Jittel abgeben 
kiinnte, die Tiefe del' Schatten zu erhOhen. Endlich befestigt man das Blatt 
abermals auf dem Brette und streicht iiber die ganze Oberflache sehr feines 
Elfenbeinschwarz. Dies geschieht mittelst eines gut ausgewiihlten Pinsels, del' 
lang genug ist, urn biegsam zu sein, ohne sich doch allzu weich zu zeigen. 
Zuletzt vollendet man die moglichst gleichmassige Ausbreitung des Elfenbein
schwarzes durch ein Bauschchen Watte. Dann lost man das Blatt von dem 
Bretchen und nach leichtem Trocknen am Feuer taucht man dasselbe in 
gewohnliches Wasser, doch so, dass die Bildflache nach oben gekehrt ist. 
Etwa nach einer Viertelstunde, wenn man glaubt, dass die losliche doppelt
chromsaure Schicht vom Blatte fortgespiilt ist, nOOmt man dasselbe sehr 
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behutsam an den heiden Eckell der kleinern Seiten aus dem Wasser, wobei 

sich eine gelbe Losung an der Grenze zwischen Luft und Wasser losscheidet. 

Beim Herallsnehmen aus dem Wasser zeigt sich ein Bild, dessen Schwar
zen sehr deutlich sind, dessen Weiss en aher ein wenig schmutzig aussehen. 
Man unterwirft dasselbe nun der Einwirkung nachstehenden Bades; 

Wasser . . . . . . . . . . . . . 1000 Gramm, 
mit schwelliger Sanre gesatt. Wasser .. 50 Gramm. 

Die ~Ienge des mit schwefliger SatIre gesattigten Wassers kann er1l0ht 

odeI' verringert werden, je nachdem man eine l'aschere odeI' langsamere 
Wil'kung wiinscht. 

Beim Behandeln des Bildes in diesem letztenBade muss man sehr Yor

sichtig sein, indem die unlosliche Schicht, welche die Kohle festhalt, nul' 

sehr lose am Papiere haftet, sob aid nicht ein Trocknen yorausgegangen ist. 

In dieser Hinsicht ware es von Nutzen, wenn ein solches Trocknen zwischen 

dern Eintauchen in reines und schwefligsaures Wasser statWinde. 

Die schweflige Saure lasst sich ubrigens leicht herstellen, indem man 

konzentrirte Schwefel5aure beirn Glasballon mit Kupfer erhitzt und am BaIlon ein 

Glasl'ohr befestigt, welches man in Wasser taucht, worin die sich entwickeln

den Blasen des schwefligsauren Gases sich so lange losen, bis das Wasser 

gesattigt ist. 

Das Bad mit schwefJigsaurem Wasser soIl dazu dienen, den 'Weissen 

ihren gelben lind schmutzigen Ton zu nehmen. Doch werden die Weiss en 

niemals sehr rein, was der bestandige Fehler dieses Verfahrens hleibt. Das 

Papier halt in den hOchsten Lichtern Kohlentheilchen zuruck, die sich offen
bar an unsichthare Rauhheiten anlegen, welche das voraufgehende Satinil'en 

nicht glattete oder die, nach Anbringung der empfindlichen Schicht, sich 

durch die Befeuchtllng des Papiel's wieder aufrichten. Dies ist die Haupt

schwierigkeit, welche zu besiegen bleibt, ahel' es ist nicht die einzige; die 

Halbtone lassen bei Portrats viel zu wimschen uhrig, die Details ferner Gegen

stande sind bei Landschaften unvollstandig lind oft so gar unbestimmt wieder

gegeben, wahrend es den Schwarzen, besonders in den Mitteltonen, an Glanz 

und Gleichartigkeit fehlt. 
C. Das Verfahren yon POUNCY beruht auf denselben Prinzipien; 

Man bereite sich einerseits eine gesattlgte Losung von Gummi arabicum 

von der Konsistenz eines gewohnlichen Firnisses (10 ZtI 20 %)' Man ver

schafft sich ferner vegetahilische Kohle; allch Elfenbeinschwal'z ist gut, man 

muss es aber im ~Iorser zerreiben, damit es ausserordentlich fein wird. Dann 

wird es mit Wasser angerieben. 
)[an mischt zu gleichen Theilen die beiden ersten Losungen und nimmt 

ein Viertel von der dritten. Das Papier wird auf ein Bret gelegt und das 
38* 
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vorstehende Gemisch, wie beim Verfahren von GARNIER und SALMON, mit 
einem Pinsel aufgetragen. Beim Herausnehmen aus dem Kopirrahmeu wird 
das Papier in's Wasser gelegt, worin es von einer Stunde bis zu mehreren 
Tagen verweilen kann. Doch muss hier bemerkt werden, dass wenn die 
hohen Lichter erscheinen, sobald das BUd in's Wasser getaucht "ird, dies 
ein Zeichen ist, dass entweder die BeIichtung ungeniigend war oder die 
Liisung des Gummi arabicum zu dick ist. 

Sobald alle Einzelnheiten erschienen sind, wird das BUd abgewaschen, 
an del' Luft getrocknet und dann vor einem Feuer gelinde erwarmt. Gerade 
dies Trocknen giebt den Bildern Bestandigkeit. 

]). Endlich ist das Kohlekopinerfahren noch durch JOUBERT in England 
und F ARGIER in Frankreich, aber bios in Einzelheiten, verandert worden. 

Anmerkung des Bearbeiters. Seit der Verfasser obige Mitlheilungen 
niederschrieb, ist es POUNCY gelungen, sein Verfahren SO zu vervollkommnen, 
dass er auch die Halbtiine "iederzugeben vermag. Eine wesentliche Verbes
serung 'wurde dabei yon W. BLAIR angebahnt, del' zuerst die Beobachtung 

machte, dass das praparirte Papier von del' Riickseite belichtet werden 

miisse. 
SeT TON , del' bei Pot,;NCY in Dorchester das neue Verfaht'en ausfiihren 

sah, tritt in einer eignen kleinen Schrift: "Photography in Printing Juk, « 

als begeisterter Vertreter desselben auf, indem er behauptet, dass es nicht 
allein die Halbtone und die Scbarfe des Negativs vollkommen wiedergiebt, 
sondern auch getreuer kopirt, als dies mit Silbersalzen mogIich ist, wahrend 
es sich dabei eben so sehr durch Dauerhaftigkeit seiner Produkte als durch 
Einfachheit seiner Handhabung auszeichnet. 

Die Kohle wit'd nicht wie friiher mit Wasser, sondern mit Oel grundirt 
uud statt des doppeltchromsauren Kali's mit Asphalt gemischt; sie wird auf 
ein durchscheinendes Papier gebracht und yon del' Ruckseite her belichtet, 
worauf Eintauchen in Terpentin das Bild entwickelt und yollendet. Urn abel' 

die Reinheit del' Weissen zu wahren, wird das transparente Papier VOl' An
hringung des fetten Pigments gelatinirt. 

Weitere Nachrichten findet del' Leser in den "Photogr. l\lonatsheften" 

vom Januar 1864. 

Verfahren mit Quecksilbersalzen. 

Auf die Eigenschaft del' Quecksiibersalze durch Einwirkung des Lichtes 
von del' hiihern Sture zur niedern iiberzugehen (sodass also z. B. das Oxyd 
zum Oxydul reduzirt wird u. s. w.), lassen sich yerschiedene pboto~raphische 
Verfahren begriinden, wie denn auch 8m JOHN HERSCHEL gethan hat. 
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Verfahren mit Kupfersalzen. 

Chromatypie. (ROB. HUNT. 1843.) Ein Papier wird zuerst durch eine 

Losung von schwefelsaurem Kupferoxyd, dann durch eine doppeltchromsaure 
Kalilosllng gezogen. Das in der Textur des Papieres entstandene uoppelt

cbromsaure Kupferoxyd wird von dem Lichte anfangs gebraunt, dann hellgelb 

gefarLt. Man kann also, durch beliebiges Hemmen odeI' Fortsetzen del' Lichtwir

kung, zwei verschiedene Bilder: ein negatives und ein positives erhalten. 

In heiden Fallen abel' giebt das Papier im SilberLade ein positives Bild, 

welches durch 'Vaschen in reinem Wasser fixirt wird. 

Noch viele andre Kupfersalze sind lichtempfindlich. 

Verfahren mit Mangansalzen. 

Das mangansaure Kali ist lichtempfindlich und giebt auf Papier positive 

Bilder. 
Das Mangansuperoxyd, in Cyankalium gelost, besitzt diesel be Eigenschaft, 

die allch noch viele andere Mangansalze zeigen. 

Verfahren mit Platinsalzen, Goldsalzen u. s. w. 

Dnter ahnlicben Verhaltnissen, wie die oben angegebenen, werden noch 

yiele andere Metallsalze vom Licbte reduzirt und, zumal bei Gegenwart redu

zirender Korper, in Subsalze oder in den metallischen Zustand verwandelt. 

So werden z. B. die Salze der wenig oxydirbaren Metalle im Allgemeinen 

Lei Gegenwart organischer Stoffe in den metallischen Zustand ii.bergefiihrt. 

Dies ist del' Fall beim Silber, Gold, Platin und Palladium. 

Andere metallische Verbindllngen erleideu eine w"eniger vollstandige Re

duktion, besonders wenn ihr Radikal Salze von zwei Oxydationsstufen hildet 

(Oxydlll und Oxydsalze). Dann gebt das Salz del' Mhern Stufe zur niedel'll 

fiber. Dabin gehoren die Salze des Chroms, Eisens. QuecksilheI's, Draus,

Titans u. s. w. 

Die alkalischenSalze seheinen gegen das Licht unempfindlich zu sein. 

Vergrosserte positive Abdriicke. 

Man macht del' Photographie gewohnlich einen Vorwurf, den sie verdient, 

dass sie namlicb die Perspektive faIscht und die Gegenstande, welche in ver

schiedenen Ebenen liegen, nieht so wiedergiebt, wie unsere Augen sie sehen. 

Dieser Vorwurf, welcher nicht widerlegt werden kann, ist ubrigens naeh 

den Gesetzen der Optik leicht eI'kHirlich. Man bedient sich namlich Lei den 

Aufnahmen solchet' Objekth"e, die zugleich eine grosse Brennweite und einen 
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grossen Durchmesser haben. Sehen wir nun zu, wie es sich in beiden Fallen 
mit den Bildern verbal1. 

1. Nach dem, was wir auf Seite 26 gesagt haben, liegt es auf der Hand, 
£lass, je entfernter ein Gegenstand ist, sein Bild desto naher dem Haupt
brennpunkle liegen muss, und umgekehr1. Nach del' Formel, welche wir 
dafiir gegeben haben, wird ein Gegenstand von 10 Meter Entfernung, aufge

nommen mit einem Objektiv von 30 Centimeter Brennweite, sich 309 Milli
meter hinter dem Objektiv abbilden, wahrend £las Bild eines zweiten Gegen
standes, del' 100 }Ieter en1fernt ist, genau 300 Millimeter hinter dem Objektiv, 
also im Hauptbrennpunkte desselben, entsteh1. Es ist also unmoglich, diese 
beiden GegensUinde zusammen scharf einzustellen, wie klein auch die Blende 
des Objektivs sein moge. 

2. Bei einem Doppelobjektive, welches im Verhiiltniss zur Brennweite 
einen grossen Durchmesser hat, kommt zur mangelnden Scbarfe noeh ein 

zweiter Fehler hinzu. Weil namlich an jedem Punkte des Objektivs ein ver
s chi e den e s B i I d aufgenommen wird, verfiilschen diese Bilder, indem sie 
sich gegenseitig iibereinander schieben, die Gestalt des aufgenommenen Gegen
standes. 

Ohne Zweifel ist dieser Fehler kaum merklieh, wenn das Objektiv nur 
drei oder vier Zoll OefInung hat und der Gegenstandhinlanglich weit entfernt 
ist. Abel' es wird unseren Lesern nicht unbekannt scin. £lass cs kombinirte 
Objektive von acht Zoll und darilber giebt. Noeh vor wenigen Jahren be

diente sich DISDERI eines Objektivs von 14 Zoll OefInung, welches von Jamin 
angefertigt wurde, urn Bilder in natiirlicher Grosse herzustellen. Nehmen wir 
nun an. dass dies Objektiv eine Brennweite von 40 Zoll hatte. so musste 
das Bild entsetzlieh entstellt werden. weil die von den beiden Endpunkten des 
Objektivs gebildeten Bilder urn mehr als zehn Grad untereinander differirten. 

Man kann diesen Fehler der Doppelobjektive zwar durch starke Abblen
dung verringern, aber dann nimmt man ihnen eine wesentliche Eigenthiim-
liehkeit, namlich die kurze Exposition. welche sie ermogIichen. ' 

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass die auf gewohnliche Weise 
mit optischen Hiilfsmitteln, welche del' Dimension del' aufzunehmenden Gegen
stan de vollkommen entsprechen. angefertigten Bilder, durchaus nieht der 
wirkIichen Gestalt der GegensUinde entsprechen. Mit einem· Worte. die heut

zutage in der Photographie gebrauchlichen HiilfsmiUel zur Aufnahme von 
Gegenstanden entbehren der Genauigkeit, und wenn die Bilder treu ztI sein 
s c h e i n en, so riihrt dies nur davon her, da!!s ihre geringe GrOsse ihre Un
genauigkeiten nicht geniigend hervortreten lasst. 

Darum hat BERTSCH in einer Sitzung der franzosischen pbotographischen 
Gesellschaft mit Recht darauf hingewiesen, dass, bevor man nach Mittel n 
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suche, die Bilder zu vergriissem, man sich zuvor damit beschaftigen miisse, 

sie gena.u, oder wenigstens sehr annahernd genau, herzustellen. 

Dies ResuJtat lasst sich mit ein,em Objektive von beliebiger Brennweite, 

welches mit einer sehr kleinen Blende versehen ist, nur dann erreichen, 

wenn man sich von dem Gegenstande so weit entfernt, dass sein Bild im 

Hauptbrennpunkte odeI' wenigstens in sehr grosser Nahe desselben entsteht. 

Berechnung und Erfahrung zeigen, dass wenn das Bild eines gewissen 

Gegenstandes durch die Brechung, welche von den gekriimmten Oberfiachen 

des OBjektivs ausgeht, auf ein Hundertstel der Grosse des besagten Gegen

standes reduzirt wird, aBe weiter entfernten Gegenstande genau eingestellt 

sind. !\Ian wird dies Resultat besser zu wiirdigen wissen, wenn man einen 

Blick auf die oben (Seite 32 und 33) mitgetheilten Tafeln wirft. Indem wir 

in del' obersten Reihe die Bruchzahl 1/100 aufsuchen, find en wir, dass die 

Entfernung der Gegenstande fUr verschiedene Objektive sich, wie folgt, 

verhiilt: 

Brennweite des Objektivs: 

Centimeter. 

10 

15 

20 

25 

30 
35 
40 
50 

Entfernnng der Gegenstande: 

Meter. 

10,10. 

15,15. 

20,20. 

25,25. 

30,30. 

35,35. 

40,40. 

50,50. 

Um also vollkommen schwle Eilder zu erhalten, welche denen un serer 
Augen gleichkommen, mussen die Gegensttinde im Vordergrunde einer Auf
naltme die ltundertfache Entfernung der Erennweite des Objektivs haven. 

Wenn man sich gewiihnlicher Landschaftsobjektive bedient, die eine 

grosse Brennweite haben, machen iirtliche Schwierigkeiten es oft unmiiglich, 

diesel' Forderung zu genii gen. Je kiirzer abel' die Brennweite ist, uesto naher 

darf der Vordergrund sein, sodass bei einem Objektiv von 10 Cent. Brenn

weite die Entfernung nur 10 ~Ieter zu sein braucht und sich auf diese Weise 

immer mehr verringert, je mehr die Brennweite abnimmt. 

Bei Beobachtung dieser Regeln konnen wir leicht Negative erhalten, 

welche mit Vortheil sich vergrossern lassen, zumal wenn man diese Vergriis

serung nicht iibertreibt. 

Fassen wir noch einmal die optischen Bedingungen zusammen, welche 

zur Erreichung dieses Zweckes unerlasslich sind: 
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1. Fur Portrats bediene man sich der Objektive von geringer Grosse 

und sehr kurzer Brennweite and entferne sich weit genug, um z. B. das 

BUd einer aufrecht stehenden Person auf drei bis vier Centimeter, und weniger, 
zu reduziren. 

2. Filr Monumente, Landschaften und Ansichten, bei denen die Ver

grosserung noch mehr die Scharfe zu wahren hat, mussen aIle Gegenstande 

im Vordergrunde die lOOfache Entfernung del' Brennweite des Objektivs 

haben. Da aber diese Bedingung in del' Praxis oft schwer zu erfullen ist, 

,venn das Objektiv eine grosse Brennweite hat, so bediene man sich nur der 

kombinirten Objektive (Doppelobjektive) mit sehr kleiner Blende und sehl' 
kurzer Brennweite. 

Wir haben oben, bei Beschreibung der Objektive, ein Instrument mit 

kurzel' Brennweite angegeben, welches sehr zu empfehlen ist, und wollen 

hier zugleich noch in Erinnerung bringen, £lass wir auf Seite 263 einen 

Apparat besprochen haben, welcher sich vorzuglich dazu eignet, lUonumente 

nnd Landschaften auf sehr kleinen Glasplatten aufzunebmen. 

Zur Erlangnng guter Negative fur die Vergrosserung ist es am zweck

massigsten, auf Collodium zu arbeiten. Doch muss dieses sehr fiussig nnd 

wenig jodirt sein, darf auch keine allzu kraftigen Bilder gehen. Ein zur 

Vergrossernng bestimmtes Negativ muss transparent sein, selhst in den tief

sten Schwarz en. 

Rothliche unt! solarisirte Negative sind zu verwerfen, weil sie eine aus

serordentlich lange Belichtung durch die Solarcamera. die wir gleich be

sprechen wollen, erfol'dern. 

Wir gehen jetzt Zll den optischen Apparaten uber, worn it man grosse 

Bilder von kleinen ~egativen erhaIt. 

Je nach del' Art des photographischen Verfahrens konnen zwei Arten 

von Apparaten Verwendung tin den. 

1. Ein Apparat mit Kondensator, welcher eine so grosse Lichtmenge 

auf das Negativ wirft, dass man dasselbe in vergrossertem Maassstabe auf Chi 01'

silberpapier kopiren kann. 

2. Ein Apparat ohne Kondensator, welcher weniger Licht auf dem Nega

tiye konzentrirt und in Folge dessen die negative Methode des Kopirens mit 

lIeryorrufen fordert, welche wir oben beschrieben haben .. Das kleine Negatiy 

kann auch in ein Glaspositiv auf Albumin odeI' trocknem Collodium umge

wandelt werden, welches man vergrossert, indem mao das Bild auf einer 

grossen, collodionirlen Glasplatte auffangt und dadurch eio grosses Negativ 

eriangt, wovon auf gewohnliche Weise positive Abzuge gemacht werden. 
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Wenn das kleine Negativ nur eine drei- oder vierfache Vergrosserung 

el'halten soU, ist letztere Methode ziemlich vortbeiIhaft, aber wenn es sich 

urn betrachtlichere Vergrosserungen handelt, ist sie unpraktisch, es sei denn, 

dass man, was seHen der Fall sein wird, eine grosse AlIZahl vergrosserter 

Bilder anzufertigen habe. 

1. Apparat mit Kondensator. 

WOODWARD, ein amerikanischer Maler, hat diesen A pparat, unter dem 

N"amen Sol arc am era, in Gang gebracht. Doeh liegt durchaus niehts Neues 

in der Einriehtung desselben. Urn diese Behauptung zu erweisen, gehen wir 

dem Leser einen Durchsebnitt der allbekannten "Laterna magica" (Fig. 221) 

A ist die brennende Lampe, del'en divel'girende Strahl en durch einen 

parabolischen Spiegel B B' zu einem Cylinder' yon parallelen Stl'ahlen ver

einigt werden, welche auf cine grosse konvergir'ende Linse ee' fallen, in 

deren Brennpunkte F sie sich samrne1n, um ihren Weg in's Unendliche fort

zusetzen. Denken wir uns aber, dass sie yon einem flachen Sehirme aufge

fangen wClrden. 

Wenn wir in F eine konvefgirende Linse in de\' Al't anbringen, dass 

ihr optisches Centrum mit dem Bfennpullkte jener Strahlcn, welche yon del' 

grossen Linse (dem Kondensatol') C C' ausgehen, zusarnmcnfallt, so wird del' 

Gang del' Stl'ahlen keinerlei Aenderung erfahren, und eine bemalte Glas

platte .D IY, welche vor dem Brennpunkte del' kleinen Linse F passend an

gebracht wil'd, giebt auf dem Sehirme ein selll' scharfes Bild. 

Del' Kondensator spielt bei der Entstelmng des Bildes keinerlei Rolle, 

was daraus hervol'geht, dass die Entfel'nung der Glasplatte .D]), yon der 

Linse F, und diesel' letzteren vom Schirme, durch das Gesetz del' konjugir

ten Brennpunkte bestimmt sind, woron wir Seite 26 gesprochen halten. 
Monckhoven, Handb. d. Photog-raphie. 39 
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Del' Kondensator gewahrt bIos den Vortheil, dass man alle von del' Lampe 
ausgehenden Lichtstrahlen zur Beleuchtung del' Glasplatte ])]Y uod zur Bil
dung des BiIdes verwenden kann. 

Die Solarcamera von WOODWARD (Fig. 222) beruht ganz auf diesen Prin

zipien. Denn del' Apparat besteht im Weseotlichen in del' grossen Linse C J, 

inderen Hauptbrenopunkt sich eine achromatische Linse E befindet. Ein 

Spiegel A B lenkt die Sonnenstrahlen r r auf den Kondensator, und das Ne

gativ, welches £lurch eine Mikrometerschraube bewegt werdt:n kann, befindet 

sich zwischen beiden Linsen in einer Entfernung, die durch den Abstand des 
Schirmes F G, worauf das Bild entsteht, bestimmt wird. 

D 

Jig. ~~~. 

Nach dieser Betrach-
r tung des Gesammtappa

rates wollen wir jetzt zu 

den Einzelheiten dessel-

ben ilbergehen. 

1. Del' Kondensator 

muss von sebr gross em 

G I Umfange sein, wenn mog

lich 50 Centimeter Durch-

messer, und dariibel', habelJ. Der Grund liegt auf del' Hand, denn je grosser 

diese Linse ist, desto mehr Licht sammelt sie, wodurch sich das Positiv urn 

so viel rascher bildet. 

Der Kondensator soll aus sehl' weissem Glase bestehen. Wenn es grim

lieh ware, wiirde das Bild im Centrum weniger rasch erscheinen, wei! die 

chemischen Strahlen £lurch den dieksten Tbeil del' Linse absorbirt wiirden. 

Del' Kondensator braucht nieht aehromatisch zu sein. Seine Brennweite 

darf nieht weniger als den zweifachen, und nicbt mehr als den dreifachen 

DUl'chmesser betragen. Die Oberflaehen milssen so viel wie moglieh von spha
rischer Ahweichung frei sein. 

2. Das in E anzubriogende Objektiv muss achromatisch sein, odeI', um 

uns genauer auszudrllcken, fllr 'die chemischen Strahlen korrigirt sein. Es 

wird ganz wie die gewohnlichen Objektive fUr Landsehaften derartig gefasst, 

dass seine plane oder konkave Ober/lache dem Positive zugekehrt ist. 

Das optische Centrum des Objektivs muss im Kreuzungspunkte del' yom 

Kondensator ausgehenden Strahlen Iiegen. Da aber del' letztere nieht achro

matisch ist, haben die chemischen (blauen) Strahlen ihren Brennpunkt niehl 

an derselben Stelle mit den leuchtenden (gelben) Strahlen (siebe Fig. 24, S. 28). 

}\lan hat also das Objektiv in die riehtige Stellung zu bringen, weshalb eine 

Mikrometersehraube an der Fassung sein muss. 
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Das richtige Stellen des Objektivs geschieht folgendermassen: Sob aId der 
Kondensator an der einen Seite des Kastens (wovon wir gleich reden werden) 
und die einfache Linse an der andern befestigt sind, stellt man ein dunkel
blaues Glas zwischen beide und regelt dann das Objektiv in folgender Weise. 

~lan klebt zwei Oblaten auf den Rand des Kondensators und zwei andere 
auf die entgegengesetzte Mauer an der Stelle, wo die beiden Bilder del' er
steren sieh zeigen. Setze dann das einfache Objektiv ein und schiebe es so 
lange hin und her, bis das Bild der beiden Oblaten, welches sieh anfangs 

verschoben hatle, wieder die urspriingliche Stelle einnimmt. Es braucht wol 
kaum bemerkt zu werden, dass dieses Einstellen geschehen muss, )Ylihrend 
das blaue Glas sieh zwischen Linse und Kondensator befindet. Dasselbe kann 
nun fortgenommen werden, da die Linsen jetzt auf den chemisehen und Bieh! 

auf den optiscben Brennpunkt des Kondensators eingestellt sind; doch ist rs 
besser, das blaue Glas so lange stehen zu lassen, bis das kleineJ'e Negali'>' 
eingestellt wird. 

3. Da das Negativ beweglich sein muss, so ist eine besondere Fassung des 
Apparates erforderlieh. 

Die gewohnliehste Fassung besteht aus einem viereckigen Kasten, an 
£lessen beiden Endpunkten sich Kondensator und Linse befinden. Zwischen 
beiden bewegt sieh, mittelst einer Mikrometerschraube, £las in einer Cassette 
befindliehe Negativ. 

Doch ist diesel' ganze Apparat yollkommen iiberfliissig, es geniigt, sich 
erstens einen Spiegel zu verschalfen, der so gefasst ist, wie wir gleich be
schreiben werden, und dann einen Kondensator, um den ganzen Apparat 
selbst heJ'J'ichten ZU kOnnen. Man verfahrt dabei folgendermassen. 

In einem voHkommen dunkel gemachten Zimmer wlihIe die nach Suden 
gelegene Mauer aus lind breche darin ein \'iereckiges Loch, in welches del' 

Holzrahmen mit dem Kondensalol' 0 (Fig. 223) hineinpasst. Del' Kondensatol' 
mUS5 in passender Hohe eine verlikale Stellung erhalten. Auf die Mitte des

selben wird eine Oblate geklebt, deren Enlfernung rom Fussboden abgemessen 
wird. Wir nehmen an, sie betrage 125 Centimeter, 

Einige Meter yom Kondensator wird ein Holzrahmen A aufgestellt und 
so mit weissem Papiere uberzogen, dass dasselbe mit der Flliche des Kon
densators parallel ist. Nun wird eine Oblate auf die ~litte des HoIzrahmens 
geklebt, 125 Centimeter vom Fussboden entfernt. Es Ieuehtet ein, da~s jetzt 
eine ideale Linie, welehe dureh die beiden Oblaten des llahmens und Kon
densators geht, fast horizontal sein muss, sofern del' Fusshoden niehl uneben 
ist, was selten del' Fall sein wird. 

Die beiden Flaehen des Kondensators nnd des Rahmens sollen senkrecht 
zu dieser ideaIen Linie liegen, d. h. der Rahmen muss sich dem Kondensator 

39* 
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genau gegeniiber befinden. Dies leuchtet ausserdem so sehr von selbst ein, 

dass wir es nicht weiter zu betonen brauehen. 

Nimm nun ein gewohnliches Atelierstativ und stelle es so, dass der be

wegliche Stiel 1 ganz vertikal und £las Fussbret genau horizontal steht. Auf 

letzteres stelle eine gewohnliche Camera C j), welche mit einem Landschafts

objektivc B "ersehen ist. Dies wird momentan mit einer sehr kleinen Blende 

bedeckt und an der Camera befestigt. Das matte Glas tier Camera wird nun 

dureh eine Glasplatte ersetzt, auf deren Mille man einen kleinen Papierkreis 

"on 1/4 Centimeter Durchmesscr festklebt. 

.fig. 2~3. Q;inridjlnng btr .'iiolarenmrrn. 

Die Mitte der Glasplatte liegt bekanntlich im Dnrehschnittspunkte der bei

den Linien, welche die entgegengesetzten Eeken verbinden. 

Indem man nun durch die Blende des Objektivs B hindurchblickt, sucht 

m~n die Camera so zu stellen, das~ der Papierkreis der Glasplatte mit der 

Oblate des Kondensators zusammenfiillt. Dann legt man in j) das Auge ganz 

nahe an den Papierkreis und richtet den Apparat abermals nach der Oblate 

des Rahmens. Wenn man so mehrere Male den Apparat gerichtet hat, geht 

die ide ale Linie, welehe das Centrum des Rahmens und des Konilensators 

rerbindet, ebenfalls durch die lUitte des photographischen Apparates. 

Eine andere Methode, dies Ziel zu erreichen, besteht darin., dass man 

den Rahmen A an jener Stelle durchbohrt, die durch die Oblate bedeckt 
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ist, nnd nun durch einen Gehiilfen den Apparat richten liisst, wahrend man 
selbst hinter dem Rahmen durch das Loch beobachtet, ob die Blende des 
Objektivs, der Papierkreis aufder Glasplatte und die Oblate auf dem Konden
sator in gerader Linie liegen. 

Bevor man mit diesem Richten beginnt, ist es gut, den Apparat unge
fahr so zu steIlen, dass das Objektiv B sich im Brennpunkte des Ronrlensa
tors befindet. Es geniigt dazu ein kurzer, vorJaufiger Versuch. 

Wenn Alles in dieser Weise hergerichtet ist, stellt man das Stativ und 

die Camera durch die Schrauben gehOrig fest, damit kein unvorhergesehener 
Zufall die ganze Einrichtung in Unordnung bringe. 

Jetzt schreitet man zum Einstellen der Linse B, welches nach den oben 

gemachten Aogabeo vollzogen wird. 
Da das Negativ sich in ]) befindet und der Rahmen i~ A, so geniigt 

ein Ausziehen ood Einschieben des Auszuges der Camera, urn in A ein voll
kommen scharfes Bild zu erhalten; doch darf man nicht vergessen, mit Rillfe 
des violetten Glases einzustellen, welches auf den Kondensator 0 gericbtet ist 
und ihn vollstandig verdecken muss. Freilich wird die Scharfe des Bildes 

dadurch ein wenig beeintrachtigt, aber bei etwas Uebung wird es leicht mog
lieh, diesem Uebelstande zu begegnen. Wenn ilbrigens diese fehlende Scharfe 
der Umrisse dich be13stigt, so bediene dich einer Cuvette aus parallelen Glas
platten, wie wir sie oben beschrieben haben (Seite 127, Fig. 142), und mIle 
sie mit einer Losung von schwefeIsaurem Kupferoxyd-Ammoniak, die eine 

tiefblaue Farbung zeigt. 
Hier kommt ein Punkt, den wir besonders betonen miissen. Wenn wi!' 

uns eines sebr grossen Kondensators bedienen, so geschieht dies, um so viel 

Licht als mogJich zusammenzubringen. Man muss also dies ganze Licht, und 
nieht bios einen Theil desselben, vemenden. Wir wollen uns naher dariiber 
aussprechen, indem wir uns auf Fig. 222 beziehen. 

Es ist klar, dass es vor allen Dingen dem Operateur auf die Grosse des 
Positivs ankommt. Ein Blatt von 40 zu 55 Cent. prapariren, urn ein Positiv 

"on 30 zu 40 Cent. zu erhalten, das will ihm nieht in den Sinn. Rurz, hier 
liegt ein Punkt, den man gehOrig in Betracht ziehen muss, das ist die Hohe 

F G des Papiers. 
Wenn die Linsen E und C I an ihrem PlatzI' sind und die Sonnenstrah

len yom Kondensator re6ekiirt werden, fangen wir stets damit an, nns auf 
dem Rahmen einen leuchtenden Kreis zu verschaffen, der etwas grosser ist 
als die Hohe onsers empfindlichen Papiers. ])as vergr6sserte Bild des Nega· 
tivs soil dieselbe Fliicke bedecken. 

Ein zweite~ feststehendes Element ist die Grosse des Negativs, welches 
"ergrossert werden soIl. Nehmen wir an, ]) H sei die Hohe dieses Negativs. 
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In diesem vorlaufig angenommenen Faile gieht es nur e1 ne nnliiglichen Platz 
fur dies N~ativ, weil die Linse E eine bestilmpte Brennweite und das Blatt 
F G eine feststehende Grosse hat. Das ist der Platz, den wir auf del' Figur 
bezeichnet haben. Man sieht, dass das ganze Licbt durch das Negativ gebt, 
indem nul' die allssersten Rander verschoDt bleiben. Moue dies Negativ nun 
grosser oder kleiner sein, immer behdlt es denselben Platz. 1m ersieren FaIle 
wird das Bild F G bIos yom Centrum gebildet, im zweiten ist alles Licht, 
welches von den Randern des Kondensators ausgeht. verloren. 

Wir haben schon friiher angegeben: 1. dass Negative von jeder beliebi
gen Grosse zur Vergrosserung geeignet sind; 2. dass aber vorzugsweise kleine, 
eigens fUr die Grosse des Apparates hergestellte Negative zu empfehlen seien. 
Wenn man diese letztere Regel befolgt, ist der Apparat. wie wir ihn be
schrieben haben, vollstandig eingerichtet. mit Ausnahme des Spiegels, von 
dem wir gleich reden werden; sobald aber der Apparat zur Vergrosserung 
von Negativen beliebiger Dimensionen dienen soll, muss man eben so viel 
einfache Objektive E besitzen. als man Negative von verschiedenen Grilssen 

besitzt. 
In del' That darf die Grosse des Negativs nul' von 2 odeI' 3 Cenlimetel'n 

bis zur Grosse eines im Kreise des KondensatoN bescbriebenen Recbtecks 
aufsteigell. Dann gemigt es, das Negativ au irgend einer Stelle im Licht
kegel eEl so aufzustellen. dass alles Licht, welches yom Kondensator kommt, 
bis gegen die Rander hin, die man stets opfern muss. dureh dasselbe hin

durch gehe. 
Andrerseits regelt die Grosse des Papiers die Entfernung zlliscben dem 

Rahmen I G nnd der Linse E. Hier liegt also ein veranderlicbes Element: 

die Brennweite der Linse E. 
DaratIs gebt hervor: dass man entweder eine Reihe von einfachen Linsen 

besitzen muss, deren Brennweiten von zwei zu zwei ZOU variiren, damit man 
Negative von beliebiger Grosse verwenden kann, oder besser, dass man sich 
immer auf Negative von bestimmter Grosse beschriinkenmuss. Da es iibrigens 
leicht ist, kleine Negative anzufertigen und diese, wie wir oben angegeben 
haben, weit mehr allen unerHisslichen Anforderungen in Bezug auf Scbarfe 

genugen. liegt es auf der Hand. dass man dem letzteren Verfahfen den V Of'

zug geben wird. 
Die S pie gel, welche dazu dienen. das Licht auf den Kondensator zu 

werfen. mussen Silberspiegel sein, weil der Quecksilberbeleg durch die 
Einwirkung des Sonnenlichtes sehr bald zerstort wird. 

Auch die Silberspiegel gehen ziemlich leicht zu Grunde. wenn man sie 
auf der Ruckseite, wie die Fabrikanten gewohnlich thun" mit Mennige uber
zieht. Wer sich also einen Silberspiegel bestellt, versaume nicht, ausdriicklich 
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zu fordern, dass die Ri'lckseite ohne Ueberzug bleihe und eine doppelte Sil

berschicht aufgetragen werde. 
Anmerkung des Bearbeiters. Silberspiegel sind nicht allein wegen der 

grossern Haltbarkeit vorzuziehen, sie gewahren auch noch den andern, nicht 

gering anzuschlagenden Vortheil, dass sie weit mehr Licht zuriickwerfen, als 

die Quecksilherspiegel. Diese verschlucken namlich etwa fun f zig Pro zen t 
des auffallenden Lichtes, wiihrend die Silberspiegel mehr als 85 Prozent 

desselben reflektiren. Dies gilt namentlich yon den LIEBIG'schen Silberspiegeln, 

die von Herrn KREMER in Doos bei Niirnberg angefertigt werden und yon 

dem getadelten Mennigiiberzuge frei sind, da sie durch eine galvanisch nie

dergeschlagene Kupferschicht vor 1i.usserer Verletzurrg geschutzt werden. -

Weil der Apparat horizontal 

stehl, muss die Lange des Spiegels 

eine sehr betrachtliche sein, zu
mal wenn der Ott einen hohen 

Breitengrad hat, also in kalten 

Klimaten. Dies ist ein solcher 

Uebelstand, dass man mit hori

zontalen Apparaten nur dann ar

beiten kann, wenn man den Spie

gel nicht an einer Mauer nach 

SlId en , sondern vielmehr an del' 

Ecke einer Mauer nach Westen 

anbringt, es sei denn, dass man 

die Friihstunden und die N.achmit

tagszeit opfern und nur zwischen 

zehn Uhr Morgens und zwei Uhr 

~achmittags arheiten wolle. Unter 

diesel' Bedingung braucht die 

Lange des Spiegels nicht mehr als das Dreifache yom DUl'chmessel' des Kon

densators zu betragen, wahrend fiil' die Breite 11/\ dieses DUl'chmessers ge

llugend ist. 

Die gewohnlichste Fassung des Spiegels ist in Fig. 224 dargestellt. Ein 

Rahmen aus Bronze Be]) E ist im Fensterladen des Dunkelzimmel's be

festigt, er tragt ein gezahntes Rad, welches eine grosse kreisfOrmige Oeffnung 

hat. Dies gezahnte Rad ist auf del' Figur nicht sichthar, man sieht nur die 

Triebstange desselben. 

Dies Rad ist gross genug, um ein Raderwerk a zu trag en , "oran del' 
Spiegel befestigt wird; Gist die gezahnte Triebstange, \Velche den Spiegel 

stellt, und H die Spalte der Scheibe, welche das grosse gezahnte Rad verdeckt 
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und der Triebstange G erlaubt, ihren Platz zu and ern , sob aid man die Trieb

stange .F bewegt. Abel' del' Zeichner hat den Febler begangen. den Apparat 
auf die Seite zn stellen, denn H muss sich unten befinden nnd die Seite B E 
oben. Urn Mittag, wenn der Spiegel an einer Mauer nach SUden befestigt 

ist, hefindet sich die Triebstange Goben. 

Diese Fassung wird iibrigens nul' dann angewelldet. wenn del' Konden

sator klein ist. Das in Fig. 225 dargeslellte Modell eignet sich bessel' fill' 

grosse Spiegel. 

.fig. 2~a. (l)r08!r $pitgtl mit ilopprlbtrotgnng. 

Del' Spiegel L (Fig. 225), dessen 
Breite bei diesel' Konstruktion die 

doppelte des Kondensators betragen 

darf, ist in Holz gefasst und auf ein 

gezahntes Halbrad K mit Winkel

eisen befestigt. Die Stange G, welche 
in die Dunkelkammer hineinragt, be

wegt eine andere Stange a dureh ein 

konisches Raderwerk H. Diese tragt 

an ihrem obern Theile eine Schraube 
olme Ende, welche in ein kleines 

gezahntes Rad 1 und dieses in das 

grosse Rad K eingreift. 

Daraus folgt, dass beirn Drehen 

des Grilfes der Stange G man dem 

Spiegel eine vertikale Bewegung mit

theilt. Die horizontale Bewegung ge

schieht £lurch die Stange A, an deren 

Ende sich eine Schraube lihne Ende 

befindet, welche das gezahnte Rad B 

bewegt. Dieses tragt die beiden 

Stfttzen E E, ",elche ihrerseits die Achsen der Rader lund K tragen. Das 

Rad B ist in der ~Jitte durchbohrt, urn die Stange a durchzulassen, und drebt 

sich mit sanfter Reibung in dem Eisenringe c c, welcher den ganzen Apparat, 

del' auf den drei Fussen .D steht, tragt. 

Die beiden Stangen A und G sind parallel; indem man sie zugleich be

wegt, kann man dem Spiegel aIle moglichen Stellungen geben. 

Wir verdanken die erste Idee dieses Apparates Herrn DUBOSQ. Er tragt, 

,yie del' in Fig. 224 dargesteIIte, den Namen "Lichttrager". 

Dieser Apparat wird von del' Dunkelkammer auf einem Tische befestigt 

odeI' auf einem hufeisenformigen Eisen an der Mauer festgehalten, indem man 

die drei Eisenfilsse, welche die Schraube stiitzen, befestigt. Die Stangen A 
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und (; gehen in das Innere, man bemerkt sie in Fig. 223 unterhalb des 
Kondensators. 

Das Centrum K des Spiegels korrespondirt mit dem Centrum des Kon
densators und befindet sieh auf derselben wagereehten Linie. 

Del' gleiehmassige Gang der versehiedenen Theile des ganzen Apparates 

",ird naeh den genauen Angaben, die wir gemaeht haben, sehr leieht zu be
werkstelligen sein. 

Wenn del' Spiegel draussen angebracht ist, beginnt man ihn so lange 

zu bewegen, bis er die Sonnenstrahlen in del' Weise auf den I{ondensator 

wirft, dass die Achse des Liehtkegels horizontal ist. 

Das Negativ wird in den Rahmen I) (Fig. 223) gebracht, das blaue Glas 

dazwisehen geschoben und del' Auszug I) vorwarts und riickwarts bewcgt, his 

das Bild sieh in grosser Scharfe auf dem Rahmen A zeigt. Dann nimmt man das 

blaue Glas weg und befestigt das empfindliehe Papier auf dem Rahmen A, 

del' zum richtigen Einstellen in wagerechter Riehtung beweglieh sein sollte. 

Die Belichtung riehtet sich nach del' Intensitat del' Sonnen strahl en , del' Tern

peratur, der Empfindliehkeit des Chlorsilberpapiers und del' Grossc des Kon

densators. 

Hier abel' bietet sieh eine gl'osse Sehwicrigkeit, welche die Verwendung 

moglichst grosser Kondensatoren erheischt. Da die Sonne durch die Erdbe

wegung fortwiihrend eine andere Stellung zum Spiegel erhiilt, versehiebt sich 

das Bild, und deshaib hedarf es einer bestandigen aufmerksamen Riehtung 

des Spiegels naeh del' Sonne. Noeh ein Punkt, den wir oben ausgelassen 

haben, sei hier erwahnt. Man muss sich am RamIe des Negativs ein kleines 

Merkzeichen machen und auf dem Rabmen die Stelle genau beaehten, wo 

dies Zeichen erscheint, und dasselbe dann durch leichte Bewegungen des 

Spiegels fortwabrend an derselben Stelle zu bebalten wissen. 

Der Heliostat, ein Spiegel mit Uhrwerkbewegung, macht es moglich, £las 

reflektirte Bild eine genisse Zeit in derselben Lage zu erhaIten. Es giebt 

abel' nur eine einzige Form des Heliostaten, welche in del' Photographie zu 

verwenden ist; diejenige, wo derselbe sich UIil eine Achse bewegt, welche 

der Erdaehse parallel liegt. Allemal abel', wenn man einen horizontal re

flektirten Strahl wiinscht, wini man dureh die entselzliche Lange des Spie

gels und die unregelmassige Reibung del' sekundaren Achsen aufgehalten. 

(Siehe "Anwendung del' PhotogI'. auf wissenschaftl. Beobachtung" im zweiten 

Theile dieses Werkes.) Die Fassung des Spiegels ist iibrigens dieselbe wie beirn 

Spiegelteleskop. 

Die Oberflache des Kondensators, von der man abel' einen Bl'Uchtheil 

abziehen muss, wegen del' Absorption del' Lichtstrahlen !lurch den Spiegel 

und del' Beschaffenheit des Linsenglases, bestimmr die Dauer del' Belichtung. 
Monckhoven, Handb. d. Photographie. 40 
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In der Praxis thut man gut, eine Dimenllion von 44 zn 55 Cent. bei del' 

Vergrosserung eines Negativs nicht zu iiberschreiten und sich dabei eines 

Kondensators von 50 Cent. Durchmesser zu bedienen. Mit einer Linse von 

38 Cent. Durchmesser kann man aber schon sehr rasch arbeiten (20 Minuten 

im Sommer). 

Wenn das Licht hinliinglich gewirkt hat, nimmt man das Chlorsilber

papier von dem Rahmen und fixirt es in gewohnlicher Weise. 

Die Schiirfe des Positivs hangt von del' Schiirfe des kleinen kopirten 

Negativs (ein Grund mehr, sich sehr kleiner, eigens angefertigter Negative zu 

bedienen) und von del' Sorgfalt ab, die man auf SteHung des Spiegels ver

wendet hat. Wenn ein kleiner chemischer Fokus im Apparate durch Ver

suche erwiesen ist, bedarf es nur eines geringen Vorrifckens odeI' Zuriick

~chiebens des Rahmens, urn ihn zu korrigiren. 

Zum Schluss wollen wir den Operateur darauf hinweisen, dass sein Dun

kelzimmer auch vollig dunkel sein muss und er wohl thut, zwischen dem 

Objektiv und dem Rahmen A einen Kartonschirm mit viereckigem odeI' ovalem 

Ausschnitt anzubringen, damit nur diejenigen leuchtenden Strahlen, welche 

das Bild erzeugen, hillgel.angen. 

Wi,' haben gesehen, dass del' Apparat von WOODWARD horizontal gestellt 

wird, weshalb, da die Sonne in kalten Klimaten gewohnlich am Horizonte 

sehr niedrig steht, der Spiegel eine betriichtliche Lange haben muss, wenn 

mall nicht dem Apparate die Richtung Ost-West statt Sud-Nord giebt und 

nul' in der Zeit urn Mittag herum arbeiten will. 

Man kann den Apparat auch vertikal stellen, sodass der Kondensator 

horizontal liegt und sich im obern Theile des Daches befindet. In Betreff 

des Spiegels ist die in Fig. 224 dargestellte Fassung die vortheilhafteste; er 

muss das Licht vertikal reflektiren, wiihrend das Bild auf dem borizontalen 

Rahmen aufgenommen wird. 

Diese Eiurichtung mag seltsam scheinen, allein in unsern KIimaten, wo 

die Sonne sich wenig dem Zenith nahert, und in den gross en Stiidlen, \Yo 

man nieht immer ein giiustiges Lokal zur Aufstellung del' Solarcamera tindet, 

wird sie von gross em Nutzen sein. 1m Sommer, zumal wenn die Sonne ihre 

grosste Hohe oberhalb des Horizontes erreicht (im Juni), wird die horizontale 

Einrichtung yorzuziehen sein, abel' von Monat August bis Monat Mai durfte 

das Umgekehrte der Fall sein. 

Wenn del' Appara,t im Meridiane steht und sein Neigungswinkel del' 

Breite des Ortes entsprieht, geniigt eine einzige dem Spiegel mitgetheilte Be

wegung, um das Bild unbeweglich zu erhalten. 



APPARAT OHNE KONDENSATOR. 315 

Wir kiinnten dies Kapitel noeh bedeutend erweitern, wenn wir nicht 

befiirchteten, die Geduld unserer Leser zu ermiiden, oder werm wir lIns auf 
wissenschaftliche Eriirterungen einlassen durften, welche leider zu hoch liegen, 
um in dies em Werke Platz linden zu konnen. Wir begniigen uns also mit del' 
Angabe, dass der optische Apparat fUr Vergrosserungen nur dann auf VolIkom
menheit Anspruch machen kann, wenn er in folgender Weise hergerichtet ist: 

1. Der Spiegel aquatorial gestellt. 2. Die Achse des Kondensators in der 
Verlangerung des Meridians, und im Brennpunkte ein Prism a , welches die 

Sonnenstrahlen horizontal zuruckwirft. 3. Ein Kondensator aus Crownglas, von 

grosser Dimension. 4. Hinten eine Negativlinse aus Flintglas, von geniigender 

Grosse fUr das Negativ (4 Zoll im Durchmesser) und von soleher Kriimmung, 
dass die Sonnenstrahlen sehwaeh konvergirend bleiben und das Ganze achro

matisch ist. 5. Ein System von zwei achromatisehen Linsen (nach Art von 
RA)ISDEN'S Okularen) und ein Reflexionsprisma. 

Eine solche Einrichtung wiirde sehr schone Bilder geben, und wenn am 
Spiegel sieh ein Uhrwerk befande, konnte man den Apparat sich selbst iiber
lassen, indem das Negativ ganz wie gewohnlich kopirte. 

Apparat ohne Konc1ensator. 

BERTSCH findet an der Solarcamera viel zu tadeln, z. B. den Kranz zer

streuten Liehtes; die Nothwendigkeit, den Spiegel besUindig zu bewegen; die 
nothwendige Gegenwart des Sonnenliehtes wahrend mehrerer aufeinander fol

genden Minuten u. s. w. Er moehte, dass man sich, slatt des konvergirenden, 
des parallelen Lichtes bediente, urn das Negaliv zu beleuehten, dass man aber 

WI' allen Dingen das Chlorsilberpapier verwiirfe, welches, wie er mit Recht 
sagt, wegen del' langen Dauer des BeIichtens einen Gehiilfen nothwendig 

macht. 
Um diesen Uebelstiinden zu begegnen, schlagt BERTSCH vor, naeh einem 

transparenten Glaspositiv zu arbeiten, dies in ein grosses Negativ auf Collo

dium umzugestalten und von diesem so viel Posit.ive abzuziehen, als man 

wimscht. 
Sieherlicb wiirde dies Verfahren fill' Photographen yon Profession, welche 

m e hI' ere Portl'ats in naturlicher odeI' wenigstens betrachtlicher Grosse Hefern 

miissen, von Vorlheil sein; abel' glaubt denn Herr BERTSCH, dass, wenn diese 
grossen Bilder wirklieh Mode werden sollten, das Publikum bei dem hohen 

Preise mehr als e i n Exemplar davon verlangen wiirde, und £I tirfte dann 
nieht die Arbeit mit del' Solarcamera geringer sein, als naeh seiner Methode? 

Bei der Beleuchtung de8 Negativs mit parallelem Lichte wurde del' Ab

druck ailerdings an Scharfe gewinnen, wie wir Hel'fn BERTSCH geme zuge-
40* 
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stehen wollen; doch miisste dann, unserer Meinung nach, del' Apparat stets 

mit dem Kondensatol' versehen sein, damit man auf Chlorsilberpapier arbeiten 
konnte. 

Immerhin kann del' Apparat von WOODWARD handlicher gemacht werden 

und in Bezug auf Scharfe bessere Resultate geben, wenn man 

1. statt des Kondensators eine achroniatische Linse von 16 Centimo 

Durchmesser nnd 80 Centimo Brennweite nimmt; 

2. sich einer einfachen Linse von 70 Centimo Brennweite bedient; 

3. dem Negativ hochstens 10 Centimo Hohe giebt; 

4. das Chlorsilberpapier durch das ohen beschriebene Positivpapier mit 

Hervorrufen (Negativpapier) ersetzt. 

1m Gegensatz zur gross en Brennweite des Kondensators wird hier del' 

Kranz zerstreuten Lichtes fast auf nichts reduzirt und die Belichtung dauert 

nicht liber 50 Sekunden, wenn man auf einem Papier arbeitet, das die Grosse 

von 50 Zll 60 Centimeter nicht iibersteigt; es bedarf also keines Gehiilfen, del' 

besUindig die Stellung des Spiegels rektifizirt. Dagegen fehlt es den Positivs 

gewohnIich an Kraft, sie bediirfen· del' ReLonche. 

Die Methode von BERTSCH weicht also in folgenden Punkten von WOOD

WARD ab: 

Das Negativ wird direkt von den Sonnenstrahlen beleuchtet, welche 

dar auf dllrch eine dreizollige konvergirende Linse gehen, urn nachher noeh 

eine zweite Linse zu passiren, hinter welcher sie divergirend auf einem Schirme 

aus Negativpapier (siehe oben) das Bild entstehen lassen. - Die Belichtung 

ist bei diesem Verfahren sehr kurz, aber del' Apparat von BERTSCH verlangt 

ansserordentlich kleine Negative, die mit del' Seite 263 beschriebenen "auto

matischen Camera" eigens fflr diesen Zweck aufgenommen wurden. 

Abel' auch ohne den vorerwahnten Apparat zu besitzen, kann man ein 

analoges Resultat erreichen, vorausgesetzt, dass man ein Negativ zur Ver

grosserung verwendet, welches bei weitem kleiner ist, als ein in dem Dop

pelobjektive beschriebenes Rechteck. Bei ~inem Objekliv von 81 Millimetern 

darf das Negativ nicht mehl' als 6 Centimeter Hohe haben, nnd bei einem 

Objeklive von 108 Millimeter nicht mehr als 9 Centimeter. Das Negativ wird 

in einen Holzrahmen gestellt, welcher genau vertikal steht. Da die Sonnen

strahlen durch einen "Lichttrliger" mit iillsserm Spiegel horizontal reflektirt 

werden, verschiebt man das u m g eke h I' t e Doppelobjektiv so lange, bis das 

Bild auf clem gegeniiberstehenden Rahmen scharf hervortritt. Auf diesem 

Rahmen wird dann das empfindliche Papier ausgespannt. 

Wenn man sich eines transparenten Positivs auf Glas bedient, kann man 

auf tliese Weise ein sehr grosses Negativ auf Collodium in wenigen Sekunden 

erhalten, ohne Verstellung des Spiegels. 
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Von den heiden Apparaten, deren Prinzip und Einrichtung wir oben 

mitgetheilt hahen, glauben wir, dass die Solarcamera von WOODWARD fUr 

professionelle Photographen am meisten Vortheile bietet. 

Gewiss ist es vortheilhafter, sich des parallelen Lichtes direkter Sonnen

strahlel1 statt des konvergirenden Lichtes eines WOODWARD'schen Kondensa

tors zu bedienen, aber im erstern Falle muss man 3uch grosse Linsen zu 

Hiilfe nehmen, urn auf Chlorsilberpapier zu kopiren, obgleich Herr BERTSCH 

glaubt, dass diese grossen Linsen wegen ihrer Dicke zu viel Licht absorbiren, 

was die Erfahrung keineswegs besUitigt. 

CLAUDET hat iibrigens eine neue Verwendung fiir Vergrosserungen an

gedeutet. Er glaubt mit Recht, dass sie grossen Nutzen bieten, indem sie 

dem Maler die genauen Umrisse eines Portrats Hefem. "Icil habe", fiigt er 

hinzu, "auf diese Weise das vergrosserte Bild auf dem Rahmen mit Bleistift 

nachgezogen und sehr grosse Zeichnungen nach kleinen Negativen erhalten, 

woraus dann durch Kiinstlerhand herrliche Oelbilder hervorgegangen sind." 

Anmerkung des IJ'earbeiters. In del' Industrieausstellung des Jahres 1862 

hatte CLAUDET Bilder diesel' Art ausgestellt, die allerdings - noch viel zu 

ladeln iibrig liessen. Aehnliche Bilder befanden sich in del' italienischen Ab

theilung des Industriepalastes. Sie riihrten von dem Grafen FILIPPO BENTI

VOGLIO aus Modena her. Auch unser Landsmann, Herr 1I0fphotograph ALBERT 

aus l\hinchen, hat sich im vorigen Jahre durch lebensgrosse OelbiIder, nach 

CLAUDET'S Manier, ausgezeichnet. 

Phototypographie. (Heliographische Gravirung.) 

Wenn wir ein vollkommenes Verfahren hatten, unsere photographischen 

Bilder in druckfiihige Platten umzuwandeln, so ware damit ein ungeheurer 

Fortschritt angehahnt; allein die bis jetzt erlangten Resultate, so schOn sie 

auch sein mogen. konnen keineswegs mit den Leistungen del' gewohnlichen 

photographischeo. Methoden verglichen werden. 

\Vir haben im historischen Theile dieses Werkes bereits del' Versuche 

von NIEPCE, BEUVIERE und FIZEAU gedacht; es bleibt uns nllr noeh librig, 

die VerbesseruDgen zu erWahneD, welche NIEPCE von ST. VICTOR in den 

Methoden seines Oheims erreicht hat, llnd ZlIgleich die neueren Verfahren 

mitzutheilen. Freilich musseD wir, da wir keine personlichen Erfahrungen 

in diesem Gebiete besitzen, die Autoren selbst reden lassen. 

Wir beginnen mit der Stahlgravirung von NIEPCE von ST. VICTOR und 

LEMAITRE (1853). 
Nachdem del' Stahl mit Kreideweiss entfettet ist, giesst LEMAITRE auf die 

poJirte OberfHiche mit Salzsaure angesauertes Wasser, welches auf 20 Theile 
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Wasser einen Theil Saure enthalt. Die Platte wird mit rein em Wasser ab
gespiilt und dann getrocknet. 

Hierauf wird mittelst eines mit Hirschleder iiberzogenen Rollers ein Fir

niss aus Judenpech, in LavendelOl gelost, aufgetragen und einer massigen 

Warme ausgesetzt. Nach dem Trocknen wird die Platte VOl' Licht und Feuch
tigkeit geschiitzt. 

Auf die so praparirte Platte wird die Hildsefte eines Positivs auf albu

minirtem Glase odeI' Wachspapier, gelegt und nach Umstanden langere oder 

kilrzere Zeit belichtet; nur darf man nicht aUzu lange hell,chten, wei! man 

im Sonnenlichte in einer Viertelstunde, im zerstreuten Lichte in einer Stunde, 

einen Abdruck erhalten kann und bei zu langer Belichtung das Bild schon 

vor del' Einwirkung des Losemittels sichtbar wird, woran man sicher erken

nen kann, dass das Losemittel keine Wirkung mehr ausiiben wird. 

Ais Losemittel winl ein Gemisch von drei Theilen rektifizirtem Naphthaol 

und einem Theil Benzin gebraucht; doch kann man auch den Benzinzusatz, 

und damit die losende Kraft, nach UmsUindell vermehren. 

Urn mit einem Schlage die Einwirkung des Losemittels zu hemmen, 

giesst man Wasser auf die Platte, welches man nach Art eines WasserfaUs 

aus ge"isser Hohe herabfallen lasst und dadurch das Losemittel ganzlich weg

spiilt. Die etwa auf der Platte· zuriickbleibenden Wassertropfen werden ge

trockoet nod damit die heliographischeo Operationen beendet, wahreod die 

des Gravirers beginoen. 

Aetzfl iissig kei t. 

Salpetersanre von 36 0 • 

destill. Wasser . . 
Alkohol von 36 0 • • 

1 Ranmtheil, 
8 Ranmtheile, 
2 Ranmtheile. 

Der Alkoholzusatz gewahrt den Vorzug, dass die Einwirkung del' Sal

petersaure sofort beginot, wenn das Gemisch auf die Platte gegossen wird, 

wahrend bei Weglassung desselhen erst oach zwei Minuten die Saure zu 

wirken beginnt. Die Aetztliissigkeit bleibt nur kurze Zeit auf der Platte, welche 

dann gewaschen nnd getrocknet wird, damit man die Aetzung fortsetzen kann, 

ohne das Bild anzugreifen. Zu diesem Zwecke wird fein gepulvertes Harz 

auf den Boden einer Schale gelegt und mit einem Blasebalge aufgewirbelt, 

sodass eine Staubwolke auf die Platte faUt, welche dann erwarmt wird und 

sich mit einem Netzwerk uberdeckt, welches den Firniss so erhiirtet, dass 

er del' Einwirkung der Aetzflussigkeit, in der man jetzt den Alkohol weg

lassen kann. langere Zeit zu widerstehen vermag. Es hildet sich in den 

Schatten ein feines Korn, welches die Druckerschwarze zuriickhalt und es 
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moglich macht, zahlreiche gute Abdriicke zu nehmen, nachdem :Firniss und 
Harz mit Fettstoffen und atherischen Oelen entfernt worden sind. 

Am 30. Okt. 1853 hat NIEPCE sein Verfahren wie foIgt geandert: 

{
Benzin _ . . 

Firniss : Judenpech . 
gelbes Wachs 

.. . jNaphthaiil.. 
Losemlttel: lBenzin. . . 

100 Gramm, 
5 Gramm, 
1 Gramm. 

5 Theile, 
1 Theil. 

Der Firniss wird wie Collodium aufgetragen, die getrocknete Schicht 
hinter einem Glaspositiv belichtet, und dann wie oben angegeben verfahren. 

CH. NEGRE. der auch Judenpech verwendet, bedient sich statt eines 

Positivs eilles Negativs und nimmt nach der Belichtung den Firniss durch ein 
Losemittel weg, so dass, je nach der Lichtwirkung, das l\letall mehr odeI' 

weniger blossgelegt wird. Die Platte wird jelzt galvanisch vergoldet. Das 
Gold iiberdeckt vollstandig die am meisten vom Licht getroffenen Stell en und 
schlagt sich auf den Halbtonen und Schattenpartien nur wenig nieder, wo

durch ein K 0 r n hervorgebracht wird. Nach volIigem Wegschaffen des Fir
nisses wird die Platte gelitzt und ist dann drucliflihig. 

LEREBOURS, LEMERCIER, DAvANNE und BARRESWIL haben sich auf litho
graphischen Steinen iihnlicher Methoden hedient (Photolithographie). 

Verfahren von Talbot a.uf Kupfer, Stahl und Zink. 

Das Verfahren von TALBOT giebl nach den Abdriicken, welche wir ge

sehen haben, sehr schOne Resultate. Er hat es 1853 im Athenaum be

schrieben. 
Die Stahl-, Kupfer- odeI' Zinkplatte wird zuerst gut gereinigt und dann 

mit Leinwand abgerieben, welche man in ein Gemisch von Aetznatron und 

spanischer Kreide getancht hat. Nachdem hierdurch aIle Fettigkeit entfernt 

worden, reiht man abermals mit einem andern StfIck Leinwand ab und wie
derholt dann diese. Operation zum zweiten Male. Jetzt ist die Platte hin

langlich rein. 
Die lichtempfindliche Substanz wird aus Gelatine und doppeltchromsaurem 

Kali bereitet. l\lan lost gute Gelatine in der Warme in 20 Theilen Wassers 

und setzt zu diesel' Losung etwa vier Gewichtstheile einer gesattigten Losung 
yon doppeltchroms:mrem Kali in Wasser. Das Ganze wird durch Leinwand 

filtrirt. Man muss die beste Art der Gelatine yerwenden; mit Hausenblase 
gelingt das Verfahren nicht so gut, weil einige Arlen Hausenblase durch ihre 

Saure die Platte angreifen. Man muss in diesem Falle so lange Ammoniak 
zuse\zen, bis die Saure neutralisirt ist. Das Gemisch von Gelatine und dop
peltchromsaurem Kali bait sich mehrere Monate und bleibt in den Sommer-
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monaten tliissig, wahrend es im Winter erstarrt und dann vor dem Gebrauehe 

envarmt werden muss. Natiirlich muss man es an einem dunkeln Orte auf

bewahren. 

Das Verfahren selbst kann in cinem sehwaeh erhellten Zimmer ausge

fiihrt werden. Man giesst auf die Platte Etwas von der praparirten Gelatine 

und lasst die Fliissigkeit an einer Eeke ablaufen, dann trocknet man die 

Sehicht auf einel' Spirituslampe. Es bleibt ein diinnes Hiiutehen zuriiek, 

welches blassgelb aussieht und am Rande prismatiscbe Farben zeigt. Der zu 

kopircnde Gegenstand wird nun auf die Metallplatte gelegt und mit derselben 

in eineo Kopirrahmen gespanot. Man kaon auf diese Weise Spitzen, Ptlan

zenbllitter u. s. w., oder Kupferstiehe, Sehriftstiicke, Photographien u. s. w. 

kopiren. Die Beliehtung dauert im Sonnenliehte eine oder mehrere Minuten, 

je oach den Umstanaen; im zerstreuten Lichte ist mehr Zeit erforderlieh. 

Beim Herausnehmen aus dem Kopirrahmen sieht man ein schwaches Bild des 

Gegeostandes, indem die gelbe Farbe der Gelatinemischung an den belich

teteo Stellen eine braune geworden ist. 

Frtiher empfahl TALBOT ein Ahspiilen del' Platte nach dem Belichten, 

jetzt hat er gefunden, dass dies der SehOnheit del:! Bildes Eintrag thut. 

~ach dem Herausnehmen aus dem Kopirral!men wird fein pulverisirter 

Kopal moglichst gleichmassig iiber die Platte gestreut, nur muss man sicl! 

in Acht neillnen, zu viel aufzutragen, weil dadurch die Einwirkung der Aetz

fltissigkeit gehemmt wird. Die mit Kopal bedeckte Platte wird horizontal iiber 

einer Spiriluslampe gehalten, bis der Kopal geschmolzen. ist. Hierzu ist ziem

Hch vie! Hilze erforderlich, das Bild wird aber nicht dadurch angegrilfen. 

Das Schmelzen des Kopals zeigt sich an der Farbenanderung; sobaM sie auf

tritt, zieht man die Platte von del' Lampe weg und lasst abkiihlen. Hierauf 

giesst man die Aetzfliissigkeit auf. Sie wird bereitet, indem man Salzsaure 

in del' Wanne mit Eisenoxyd sattigt, die Losung filtrirt, sie betraehtlich ein

dampft und dann in Flaschen mIlt. Beim Erkalten erstarrt sie zu einer 

brauncn, halbkrystallinischcn :Masse (Eisenchlorid). Da diese' Substanz be

gierig Feuchtigkeit anzieht, muss sie in wohlverstopseltcn Flaschen aufbewahrt 

werden. In wiisscriger Losuog erhait man, je nach der Konzentration, cine 

gelbe oder kastanienbraune Fhissigkeit. Das Wasser lost eine ausserordenl

liche Menge dieses Priiparats, "obei sich hiiufig wahrcml der Autlosung Wiirme 

entwickelt. 

TALBOT bereitet sich foIgende Losung: 

1. Gesattigte Liisung; 

2. fUllf odcr sechs Theile von Nr. 1 mit einem Theile Wasser; 

3. gleiehe Theile Wasser und gesattigte Losung. 
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Bevor man eine Aetzung unternimmt, muss man zuerst einige Vorver
suche machen, urn sich zu vergewissern, dass diese Visungen die richtige 
Starke zeigen. Man giesst zuerst eine geringe Menge von Lasung Nr. 2 auf 

und verbreitet sie gleichmassig mit einem Kameelhaarpinsel. Es ist dabei un
nathig, einen Rand von Wacbs urn die Platte zu machen, wei! die Flussigkeit 
in so geringer Menge verwendet wird, dass sie nicht von del' Platte lauft. 
Sie durchdringt die Gelatine iiberall, wo das Licht nicht gewirkt hat, wah
rend sie durch die beIichteten Theile nieht hindurchgeht. 

~ch Verlauf einer Minute beginnt die Einwirkung, was man daran er

kennt, dass die gravirten Theile dunkler, hraun oder schwarz, werden. Bald 
verbreitet sieh die Wirkung iiber die ganze Platte und rasch erseheinen ~lle 
Einzelheiten der Zeiehnung. Wenn dies abel' allzuraseh geschieht, muss man 

die Starke der Aetztliissigkeit Nr. 2 andern, indem man etwas von Nr. 1 
zusetzt; sollte sieh jedoeh nach einigen Minuten noch keine EimYirkung zeigen 
oder das Aetzen zu Iangsam vor sich gehen, so ist dies ein Zeichen, dass 

die Lasung von Nr. 2 zu stark ist. In diesem Faile muss mau etwas Wasser 
zusetzen; doeh hat hier oft eine geringe Menge Wasser einen ungemein grossen 
Einfluss, man darf also nicht zu reichlich zusetzen. Sob aid aufdiese Weise 

die Starke von Nr. 2 geregelt ist, kann man mit Sicherheit arbeiten. Wenn 
nach zwei odeI' drei Minuten, wlihrend welcher del' Operateur die Flussigkeit 
mit einem Pinsel bewe.gte, die Details del' Zeichnung vollstandi"g sichtbar 
werden, muss man die Einwirkung unterbrechen, indem man die Platte mit 
Baumwolle odeI' Wolle abwischt und dann rasch einen Strom kalten Was
sel'S auf die Platte fallen lasst. Sie wird endlich mit einem reinen Leinen

tuch abgewischt und mit feiner spaniseher Kreide und Wasser abgerieben, 
urn die Gelatine fortzuschaffen. Damit ist die Aetzung beendet. 

Neben diesem Verfahren wendet TALBOT hiiufig das nachstehende an. 

l\lan giesst zuerst eine kleine Menge von Lasung Nr. 1 auf und lasst 
dieselbe eine odeI' zwei Minuten auf der Platte. Sie bringt augenscheinlich 

keine Wirkungen hervor, wirkt abel' vortheilhaft, indem sie die Gelatine 
erhartet. Man ilisst sie nun von del' Platte tliessen und giesst eine hin

reichende Menge von Liisung Nr. 2 auf. Hierdurch entsteht die Zeichnung 

auf vorbeschriebene Weise. Aber hiiufig ereignet es sich, dass sehwache ~ar
tien del' Zeichnung, wie ferne Gebirge odeI' Gebaulle in einer Landschaft, 
nicht hervorkommen. In diesem FaIle thut man Etwas von del' schwachen 

Liisung Nr. 3 in eine Untertasse und ohne die Liisung Nr. 2 abfliessen zu 
lassen, beriihrt man mit einem in Nr. 3 getauchten Kameelhaarpinsel die
jenigen Theile der Zeichnung, welche man zu verstarken wiinseht. Oft treten 

diese dadureh so raseh hervor, dass der Operateur vorsichtig sein muss, da-
Monckhoven, Handb. d. Photographie. 41 
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mit nicht die schwache Losung die Weissen durcbdringt und das BUd ver

dirbt. Hier, wie in allen photographischen Operationen, bnn iibrigens nur 

die eigne Erfahrung das Richtige lehren. 

VerfahJ:'en von Poitevin. 

POITEVIN setzt zu einer gewissen Menge zu. Schnee geschlagenen und 

abgekHirten Albumins eine konzentrirte wasserige Losung 'Von doppelt-chrom

saurem Kali und bringt diese Mischung. auf einen vollkommen gereinigten 

Iithographischen Stein, wo er sie, vor Licht geschutzt, trocknen lasst. 

Der so praparirte Stein wird hinter einem Negativ etwa zehn Minuten 

in direktem Sonnenlichte belichtet. Das Licht zersetzt das doppelt-chromsaure 

Kali und macht einen Theil der Chromsaure frei, wodurch das Albumin so 

aufschwillt, dass das ganze Bild in Relief erscheint. 
Wenn man nun einen Roller mit Uebertragungsdinte dariiber gehen lasst, 

haftet diese nur an den belichtetcn Stellen. Man schafft den Ueberschuss 

an Schwarze fort und unterwirft den Stein der gewohnlichen lithographischen 

Behandlung. 
POITEVIN hat photolithographische Bilder nach diesem Verfahren heraus

gegebcn, die in grosser Menge abgezogen werden und viel versprechen. 

Anmerkung des Bearbeiters. Es sind von POITEVIN mehrere derartige 

Verfahren mitgetheilt worden, wovon ein8 von LEMEROIER und LEREBOURS 

ausg eubt wird; aber aile Veroffentlichungen POITEVIN'S sind mehr oder weniger 

dunkel und haben bis jetzt bei Uneingeweihten keine nennenswerthen Erfolge 

aufzuweisen. Auch im franzosischen Texte ist noch ein solches Verfahren 

in aller Breite mitgetheilt; wir iibergehen dasselbe, da es keinen Fortschritt 

bezeichnet, wenigstens durch die neueren Leistungen von DALLAS und POUNCY 

bei Weitem Ilbertroffen "ird. Statt dessen wollen wir hier ein Verfahren der 

Photolithographie von AssER aus Amsterdam mittheilen, welches sich gleich 

sehr durch seine Einfachheit wie durch seine Resultate hewahrt und die 

Grundlage der bekannten Verfahren von OSBORNE und JAMES ist*). 

"lUan giebt einem gleichmassigen ungeleimten dunnen Papiere oder einem 

Kupferdruckpapier mit HulCe eines Schwammes oder eines andern Mittels auf 

jeder Seite einen gleichmassigen Ueberzug von Starke. Sob aid es trocken 

ist, lasst man es auf einer Losung von doppeltchromsaurem Kali schwimmen, 

hangt das Papier zum Trockllen auf und exponirt unter einem Negative. Dar

auf wird· es so lange in Wasser gelegt, bis das losliche doppeltchromsaure 

Kali entfernt ist. Nach dem Ttocknen wird es auf eine Marmorplatte gelegt, 

die in solchen Grade erhitzt wird, dass das Papier sich schwach braunt; dies ge-

*) Siehe: "Photpgr. Monatshefte" April 1864, Seite 547: "Ueber die Verwen
dung der Photographie fiir phototypographische Zwecke." 
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schieht, damit in der folgenden Operation die Dinte leichter an genom men wird. 

Dann legt man ein Stiick schwach angefeuchtetes Filtrirpapier auf eine Glas

platte, auf dies Papier kommt das impriignirte Papier, welches vorher durch 

Schwimmenlassen auf Wasser schwach angefeuchtet ist, mit der Bildseite nach 

allfwarts. Dann nimmt man eine lithographische Lederwalze, die mit Ueber

tragsfarbe, der eine kleine Quantitat Leinolfirniss zugesetzt wurde, einge

schwarzt ist, und walzt dieselbe so lange vorsichtig und schnell iiber das 

Bild, bis dasselhe voIlkommen kraftig erscheint. Hierauf liisst man dasselbe 

auf Wasser, welches mit ein wenig Salpetersaure angesauert ist, schwimmen. 

Dann wird das Bild auf litbographischen Stein oder auf eine Zinkplatte iiber

tragen, von welchen in gewohnlicher Weise Abdriicke genommen werden 

konnen." 

Photolithographie von NEWTON (1859). 
Eill lithographischer Stein oder eine Zinkplatte wird mit folgender Losung 

ilberzogen: 
Wasser .... 
Gummi arabicum . 
Zucker .... 

1 Liter, 135 (= 1 Quart) j 
12 Gr., 36 (= 4 Unzen); 
10 Gr., 352 (= 160 Gran) ; 

Nun trocknet man im Dunkeln und beIichtet entweder in der Camera 

oder hinter einem Negativ. Durch die Lichtwirkung wird das Gummi fast 

unlOslich. Der Stein wird hierauf mit einer Seifelllosllng gewaschen, wodurch 

der t'eberzug an den Stell en , wo das Licht nieht eim,irkte, entfernt wird, 

wahrend die Seife iiberall eine Zersetzung erleidet, wo das Licht eingewirkt 

hat. lJie Wirkung der Seife ist umgekehrt proportional der Intensittit, 
womit das Licht die Gummischicht fixirt hat. Der so bereitete Stein wire\ 

mit Wasser gewaschen und, wenn er trocken ist, mit Druckerschwarze iiber

zogen, welche sich mit der Seife verbindet lind dem Bilde neuen Halt ver

leibt. Wenn man die Uebergange von Licht und Schatten erlangen will, muss 

man dem Steine eiu Korn geben, was nicht nothig ht, wo es sich nul' um 

Weiss und Schwarz handelt. 

Dies Verfahren wurde von CUTTING und BRADFORD aus Boston praktisch 

geiibt. 

Phot ozinko gl·aphie. 

Wie TALBOT, ASSER und PRETSCH arbeitet auch der Colonel JAMES, 

Direktor des engliscben Vermessungsbureau's, auf Zinkplatten, nach einem 

Verfahren, welches er genau beschrieben und mit vielen Proben belegt hat *). 

*) On Photozinkography and the other Processes emploJled at the Ordnance 
Survey Office, Southampton. London, 1862. 

41* 
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Die folgenden Mittheilungen sind dem "British Journal of Photography, 

1. Sept. 1860" entnommen. 
Die heste Art von Papier fUr photozinkographische Zwecke ist eine halh

durchsichtige Sorte mit weicher Oberflache. 

Man hereitet sich eine Losung aus 
3 Theilen Gummi arabicnm 

und 4 Theilen dest. Wasser. 

Andrerseits sattigt man siedendes Wasser mit doppeltchromsaurem Kali 

und mischt 2 Theile dieser Losung mit einem Theile obiger Gummilosung, 

indem man das Ganze in einer Temperatur von 60 0 C. erhatt. 

Mit dieser warmen Losnng wird das Papier mittelst einer platten Biirste 

iiberzogen, dann getrocknet und hinter einem Negative heliehtet. 1m zer

streuten Lichte braucht man zehn Minuten, im Sonnenliehte nur zwei; an 

manchen Tagen reichen aber selbst zwanzig Minuten nicht aus, urn ein leid

Iiches Bild zu erzeugen. In sol chen Fallen thut man besser, das Kopiren auf 

giinstigere Zeit zu verschieben. Die Dauer der Belichtung wird iibrigens durch 

das Aussehen des Negativs bestimmt; wenn aIle Einzelheiten ersehienen sind, 

nimmt man dasselbe aus dem Kopirrahmen. 

Jetzt muss es mit einer diinnen Schicht folgender fetten Dinte iiberzogen 

werden: 
Leiniilfirniss 
Wachs .. 
Talg ... 
Venetianischen Terpentin . 
Mastix ...•. 
Lampenrnss 

4,50 Theile, 

4,00 " 
0,50 " 
0,50 " 
0,25 " 
3,50 " 

Einen Theil dieses Gemisches lost man in TerpentinOl, so dass man 

eine Losung yon Rahmkonsistenz erhaIt, welche aich leicht auf die Oberflache 

des Bildes hringen liisst. 

Uebrigens muss man beachten, dass die Verdiinnung der fetten Dinte sieh 

grosstentheils nach der Natur des zu kopireuden Gegenstandes zu richten hat. 

Je naehdem dieser hell oder dupkel ist, in grossen Ziigen sieh darstellt oder mit 

Einzelheitcn iiberladen ist, muss die Losung dicker oder diinner sein. Er

fabrung muss hier das Richtige lehren. 

Man lasst die TerpentinlOsung eine balhe Stunde verdunsten, dann legt 

man das Bild einige lUinuten, mit der Bildflache nach unten, auf warmes 

Wasser, heht es ah und legt es, mit der Bildflache nach oben, auf eine 

Porzellanpla Ite. 

Die Oberflacbe "'ird nun mit einem in warmes Gummiwasser getauchten 

Schwamm leicht gerieben; die Schwarze verlasst dadurch jene Partjen, auf 
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welche das Licht nicht gewirkt hat, wahrend sie an den belichteten Theilen 

hartnackig haftet. 

Wenn die Zeichnung vollkommen deutlich geworden ist, legt man das 

Bild in eine platte Schale und wascht es zuerst mit warm en uild dann mit 

kaltem Wasser. Nach dem Trocknen kann die Uebertragung auf Zink odeI' 

Stein vorgenommen werden. Es lassen sich dabei, je nach der Menge von 

Druckerschwarze, welche das Bild bedeckt, zwei Methorlen anwenden. 

Wenn man nul' wenig verwendet hat, so geschieht die Uebertragung nach 

dem anastatischen Verfahren. 

Die Oberfla.che del' Zinkplatte wird mit Smirgelpulver polirt und so 

weich als moglich gemacht. Das Bild wird zehn Minuten zwischen zwei 

Blatter Papier gelegt, welche vorher moglichst gleichmassig mit einem .Ge· 

misch von Salpetersaure und Wasser (5 Wasser: 1 konz. Salp.) befeuchtet 

sind. Auf die Zinkplatte legt man ein mit del' Saure getranktes Blatt und 

liisst sie mit demselben durch die Presse gehen, wobei die 'Saure das Zink 

etwas atzt; das salpetersaure Zinkoxyd, welches die Platte iiberdeckt, muss, 

nach dem Abheben des Papiers, mit Loschpapier abgerieben werden. Das 

Bild winl nun, mit del' Bildfla.che nach unten, auf die Platte gelegt und 

durch die Presse gezogen, dann abgehoben und das Uebertragsbild gummirt, 

wobei man die Oberfla.che vorsichtig mit einem Schwam me reibt, welcher mit 

Druckerschwarze angefeuchtet ist, die mit Olivenol verrieben wurde. Sobald 

aile Einzelheiten herausgekommen sind, atzt man mit einer sehr konzentrir· 

ten Losung von Phosphorsa.ure in Gummi-Wasser, deren Starke so berechnet 

ist, dass ein Tropfen in drei l\linuten die Oberflache einer polirten Zinkplatte 

leicht verandert und matt macht. Das iibertragene Bild kann nun auf ge

wohnliche Weise abgezogen werden. 

Wenn man vie! Druckerschwarze verwendet hat, geschieht die Ueber

tragung auf etwas abweichende Weise. 

Die Platte win) mit feinem Sande und Wasser abgerieben und man be

dient sich eines Zinklaufers, urn ihr ein Korn zu ·geben. Das Bild wird 10 

Minuten zwischen die angesauerten Blatter gelegt, dann auf die Platte ge

bracht, mit zwei odeI' drei BIattel'll Papier bedeckt und durch die gewohn

liche lithographische' Presse gezogen. Nachdem das Papier fortgenommen 

ist, benetzt man die Riickseite des Bildes so lange mit Gummi wasser, bis es 

sich leicht von del' Platte heben lasst. Del' Ueberdruck wi I'd nun nach dem 

anastatischen Verfahren geatzt und dann mit Druckerschwarze iiberzogen, 

welche mit TerpentinOl verdiinnt wurde. Man kann jetzt Abziige davon 

machen. 

Wie auf Zink, so lasst sich das photographische Bild eben falls auf Stein 

ubertragen, wobei del' Stein ganz wie beim gewohnlichen Iithographischen 
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Verfahren behaudelt wird. Auf Stein bedarf man weniger Schwarze als auf 
gekorntem Zink, am allerwenigsten aber beim anastatischen Verfahren. 

Die Wirkung, welehe das warme Wasser auf das unlOsliche Gummi aus
flbt, besteht in einem Aufblahen und Ausdehnen desselben. Es liegt also auf 
der Hand, dass bei einem feinen Kupferstich, der mit Linien und Striehen 
gleichsam iiberladen ist, die Ausweitung dieser geschwarzten Linien und 
Striche hinreicht, urn sie zusammenzubringen, wenn das Bild im Wasser ist; 
sobald aber naeh der Abkiihlung das Gummi wieder in den naturlichen Zu
stand versetzt ist, konnen sie sich nieht mehr trennen und man erhiilt auf 
dem trockenen Bilde statt der Linien und Striehe einen fortlaufenden Sehat
ten. Deshalb muss das Bild nach dem anastatischen Verfahren auf eine weiche 
Flache ubertragen werden, denn urn ein gutes Resultat auf einem Steine oder 
einer gekornten Platte zu erhalten, miisste man eine viel betrachtlichere 
Menge Schwarze anwenden. 

Da andrerseits die Bilder auf einer gekOrnten Platte odeI' einem litho
graphisehen Steine nieht nul' weit bessel' sind, sondern auch viel mehr Ab
zlige vertragen, so thut man besser, wenn es irgend thunlich ist, die Schwarze 
reichlich zu verwenden, ,,-eit del' Erfolg des zweiten Verfahrens eben dureh 
reiehliche Benutzung derselben bedingt wird. 

Was den relatiYen Werth del' verschiedenen Verfahren betrifft, so scheinen 
die von NIEPCE, TALBOT und JAMES die besten Resultate zu geben. Viele 
andere Verfahren, z. B. von JOUBERT, OSBORNE U. S. w., beruhen auf densel
ben Prinzipien, wie die oben mitgetheilten. 

Die Verfahren mit Judenpech scheinen wr Wiedergabe von Photographien 
hessel' geeignet zu sein als die von TALBOT, weil die Halbtone bessel' aus
gepi'agt sind, die man, wen n das Korn auf diesen Platten nieht vorhanden 
ware, fi.ir Erzeugnisse del' Photographie hallen wiirde. Das Verfahren yon 
TALBOT eignet sich dagegen besser zur Wiedergabe von Kalten und Planen. 
Docll mussen wir gestehen, £lass nns personliche Erfahrung hierin abgeht. 

Belege fi.ir NIEPCE'S Verfahren findet man in den "Recherches photo
graphiques", fiir TALBOT'S Melhoden in dem "Journal der Londoner phot. 
Gesellschaft. " 

In Betreff der Verfahren von POITEVIN haben wir schon angegeben, dass 
die in seinem "Traite de l'impression sans sels d'argent" gegebenf'n Proben 
noch viel zu wiinschen ubrig lassen; sie sind aber auch, wie del' Autor selbst 
angiebt, das Resultat der ersten unvoIlkommenen Versuche. 
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Theorie der Photographie 
und 

die Anwendnngen dieser Kunst auf wissenschaftliehe 
Heobaehtung. 

Die Besitzer der zweiten oder anderer Auflagen dieses Werkes werden 

leicht bemerken, dass sich unsere Ansichten uber viele Punkte bedeutend 

geandert haben. Dies ruhrt daher, dass der wissenschaftliche Theil del' Photo

graphie erst im Yorigen Jahre fiir uns Gegenstand eingehender Studien wurde, 

und dass wir nach einer griindlicheren Priifung diesel' Sachen unsere per

slinlichen i\Ieinungen an die Stelle derjenigen anderer Autoren g esetzt haben, 

welche wir friiber bIos anfiihrten, ohne ihnen ausreichendes Gewicht heizu

legen, um ihre Ansichten zu verknupfen oder ihre sich widersprechenden 

Folgerungen hervorzuheben. 

Wir habeu nns allein an die durch Erfabrung hestatigten Thatsachen 

gehalten, indem wir willkiirliche Hypothesen verwarfen, wovon leider Die

jenigen, welche sieh mit del' Photographie heschaftigen, einen so haufigen 

und beklagenswerthen Gehraueh machen. Dies erkliirt und begriindet die 

Missachtung, womit die Gelehl'ten im Allgemeinen auf photographisehe For

sehungen herabseben. Es ist wahrlieh nicht unsere Absicht, £lurch diese Zeilen 

die Arbeilen yon HUNT, HARDWICH, DAVANNE, GIRARD, CROOKES, SHAD BOLT, 

SPILLER, BERTSCH, HADOW, }IALONE und von anderen ernsten Forschern 

herahzusetzen, aber neben diesen verdienstliehen und ge,,"issenhaften Arbeiten 

lauren zahllose Absurditaten her, falsehe Theorien und Behauptungen, schlecht 

ausgefUhrte oder falseb gedeutete Versuehe, welehe die photographisehen Zcit

schriften iiberschwemmen und einen gewissenhafLen Autor bestandig zwingen, 

entweder schwierige Versuehe zu priifen oder sich denselben Irrthiimern aus

zusetzen, oder endlich aus natiirliehem lUisstrauen wirklich riehtige That

sachen mit Stillsehweigen zu iibergehen. 

Die gegenwartlg in del' Photographie wirklich angewendeten Verfahren 

zerfallen in zwei deutlich gesehiedene Klassen: 

1. Ver(ahren mit Silbersalzen; 
2. V err ahren ohne Silbersalze. 

Monckhoven, Handb. d. Photographic. 42 
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Die ersteren verdienen vorzugsweise un sere Beaehtung, sowol weil sie 
so zu sagen aussehliesslieh in Gebrauch sind, als aueh wegen der zahlreiehen 
Untersuchungen, deren Gegenstand sie waren. 

I. Die Verfahren mit SilbersaIzen. 

Sie seheiden sieh in zwei Abtheilungen: 
1. Verfahren mit sehr kurzer Beliehtung und H-ervorrufung des la

te n ten Bildes durch Gallussaure oder eine andere reduzirende Substanz. 

2. Verfahren, bei denen die Beliehtung so lange dauert, dass eine in
tensive Schwarzung herbeigefiihrt wird. 

In beinen Fallen wirkt das Licht im Verhaltnlsse zu seiner Intensitat 
und ruft Bilder hervor, wei che im urn g eke h r ten VerhaItnisse zu denen 
stehen, die wir mit unseren Augen sehen, d. h. wo die Lichter als Schatten 

crseheinen. Da es fiir die ersteren Verfahren nur einer sehr kurzen Be
lichtung bedarf, bedient man sich derselben in der Camera obseura mit Ob
jektiven und erhalt ein Negativ odeI' ein Cliche. Weil die letzteren eine 
hetrftehtliche Beliehtung verlangen, verwendet man bei ihnen ein N ega tiv, 

durch welches (lie Sonnenstrahlen hindurehgehen und ein Po sit i v erzeugen, 
d. h. ein Bild, in welehem die Weissen den am meisten beliehteten Theilen 

des friiher aufgenommenen Gegenstandes entspreehen. 

So zerfaIIen also die Verfahren mit Silhersalzen praktiseh in zwei be

stimmte Kategorien, bei denen, wie wir sehen werden. aueh eine verschiedene 

Lichtwirkung stattfindet. 'Vir wollen die ersteren als "negative Verfahren", 
die letzteren als "positive Verfahren" bezeiehnen. 

Negativverfahren mit Silbersalzen. 

§. 1. Entstehung des Dildes in der Camera •• seura. 

Es ist nieht gleiehgiiltig, welches Silbet'salz man filr diese Verfahren 
verwendet. Wenn auch die meisten Silbersalze sieh im Lichte schwarzen. 

so giebt es doeh wenige, welche bei sehr kurzer Belichtung nachher unter 
del' Einwirkung von GaIIussaure oder anderer Reduktionsmittel ein Bild geben. 
Die Silbersalze, ,niche diese Eigensehaft in sehr hohem Grade besitzen, sind: 

Jod-, Brom- und Chlorsill)er, aber am empfindIichsten ist das erstere. 

Das Jodsilber ist also die Grundlage der negativen Verfahren. Man er
zeugt es entweder durch direkte Einwirkung von Joddampfen auf eine Silber

platte (Daguerreotypie) odeI' durch doppelte Zersetzung in del' Papiermasse 
(Talbotypie), odeI' in der Textur eines Albuminhautehens (Albuminverfahren), 
odeI' einer Schicht von Collodium (CoIIodiumverfahren), Gelatine u. s. w. 
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Einen Punkt darf man dabei aber nicht ausser Acht lassen. Urn das 

Jodsilber zu bilden, bringt man eiitweder eine alkalische Jodverhindung in 

eine porose Schicht, welche dann in eine Losung von salpetersaurem Silber

oxyd getaucht wird, oder der Stoff, aus welchem die porose Schicht besteht, 

"'il'kt chemisch auf das Silbernitrat, und es sind dann zwei Silbervel'bindungen 

\'ol'handen, ja sogar drei, wenn wir das iiberschiissige Silbernitrat mit rech

nen, welches von der porosen Schicht aufgesogen wird. Dies ist genau del' 

Fall bei den Verfahren auf Albumin und Gelatine, abel' nicht bei del' Schiess

baumwolle und dem un gel e i m ten Papiere. 

Ausserdem miissen wir noch auf die interessante Thatsache aufmerksam 

machen, dass die organische Silberverbindung von Albumin und Gelatine 

ohne Jodsilber ein Bild geben kann, wenn man nul' hinHinglich lange he

Hchtet. Ja, die Erfahrung lehrt, dass bei dies en beiden Verfahren der Zusatz 

ron Jodsilber wenig Wirkung zeigt, dass die BeHchtung immer sehr lange 

dauern muss uDd dass das Bild vor der Entwicklung mit Gallussaure schwach 

sichtbar ist. Dasselbe filldet statt bei del' Schiessbaumwolle oder del' Cellu

lose, welche organische Korper enthlilt, die sich mit dem Silbernitrat ver

bill den konnen, besonders wenn diese Korper aus Albumin (TAUPENOT'S Ver

fahren) odeI' Gelatine (Verfahren auf geleimtem oder gewachstem Papier) be

stehen. 
Urn zu untersuchen, wie das Licht in den Negativverfahren wirkt, dur

fen wir nul' das volIkommen reine Jodsilber (Daguerreotypie) odeI' vielmehr 

das mit iiberschiissigem Silbernitrat vel'sehene (auf ungeleimtem Papiel' odeI' 

Collodium) in Betl'acht ziehen. 
Zwei Theorien liegen VOl' zur El'klarung del' Thatsache, dass J odsiIber 

bei sehr kUl'zer Belichtimg die Eigenschaft erlangt, die Quecksilberdampfe 

zu verdichten, oder die durch Einwirkung del' GaIJussiiure auf das liber

schUssige Silbernitrat in Freiheit gesetzten Silbertheilchen zu vereineD: 

1. Es ist ein chemischer VorgaDg. 

2. Es ist ein physikalischer Vorgang. 
Die erste Ansicht ist allgemein aDgenommen, besonders seitdem BAR

RESWIL und DAVANNE sie mit bekanntel' Klal'heit und Darstellungsgabe in 

ihrer "Chimie pbotograpbique" auseinander gesetzt habell. Die Griinde, worauf 

sich diese Herren besonders stiitzen, sind folgende: 
1. Die Silbersalze im Allgemeinen, und besonders das Jodsilber, schwar 

zen sich dureh geniigende Belichtung; aueh bei sehr kurzer Beliehtung schwiir

zen sie sieh, aber in nicht sichtbarer Weise. Doeh die unendlich kleine 

Menge des yom Lichte reduzirten Silbers dient dann als Anziehungselement 

fiir die durch Gallussaure frei werdenden Silbermolekiile (und wahrscheinlich 

auch, nach der Meinung dieser Autoren, fUr die Queeksilberdampfe). 
42* 
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2. Wenn diese Theorie richtig ist, muss in gewissen Verfahren, wo die 

Belichtung sehr lange dauert, das Bild sichtbar werden. Die Erfabrung lehrt, 

dass dies bei dem Albumin, dem mit Gelatine geleimten Papier und dem 

Wachspapier der Fall ist *). 

3. Das Hauptargument Iiegt in der beriihmten Beobachtung von YOUNG, 

welcher eine albuminirte Glasplatte in der Camera belichtete und mit unter

schwefligsaurem N atron, welches bekanntlich das Jodsilber lost, fixirte, bevor 

er zum Herrorrufen iiberging, und dennoch ein Bild erhielt. Also - sagen 

BARRESWIL und DAVANNE - hat £las Licht eincn kleinen Brucbtbeil des Jod

silbers in Jod und Silber zerIegt und !las unterschwefligsaure Natron bat dies 

Silber unverandert gelassen, welches nun wahrelld des Hervorrufens als An

ziehungspllnkt filr die durch die Gallussaure frei werdenden Molekiile des

selben Metalles dient. 

Prlifen wir die Kraft dieser drei Griinde. 

1. Eine collodionirte Glasplatte, welche 1/108 Sekunde belichtet wurde, 

schwarzt sich unter dem Einflusse der Gallussaure, wahrend sie bei fiinf 

Minuten direkter Belichtung keine sicbtbare Veranderung erleidet, wohlyer

standen, wenn nicht Bromsilber oder andere organische Stotle, als Schiess

baumwolle, zugegen sind. Wir wiederholen: es zeigt sich keine sicbtbare Ver

anderung in der 32,400 fachen Zeit, bei welcher das Bild durch ein Reduk

tionsmittel erscheint, und doch solI, nach BARRESWII. und DAVANNE, redu

zirtes Silber mrhanden sein, welches die nachfolgende Entwickelung ermog

licht. 

2. Allerdings ist bei gewissen Verfahren das Bild beim Herausnehmen 

aus der Camera schon 5ichthar. aber wohl zu merken, nur in den oben er

wahnten Fallen, wo neben Jodsilber ein organischer Stoff vorhanden ist, der 

sich mit dem Silbernitrat verbinden kann. Dies ist so wabr, dass eine ein

fache Vergleichung genugt, diese Thatsache ausser Zweifel zu stellen. Das 

Collodiumverfahren ist hundertmal rascher als das Albumin- oder Wachspapier

verfahren und doch wird, wenn eine collodionirte Glasplatte und ein Wachs

papier, beide mit Jodsilber praparirt, in demselben Apparate gleich lange 

belichtet werden, die Glasplatte kein Bild zeigen, wahrend auf dem Papiere 

eins sichtbar wird. Aber der Leser wird einsehen, dass dies Bild nieht von 

dem Jodsilber herrllhrt, sondern von einer organischen Silberverbindung im 

Wachspapier. 

*) Aueh beim Collodiumverfahren habe ieh hiiufig schon in der Camera ein deut
lich sichtbares Bild erhalten. Aehnliche Beobaehtungen sind mir mehrfach von 
Photographen mitgetheilt worden. Oft gelang es Bogar, das Bild bIos mit reinem 
heissen ""Vasser hervorzurufen. Der Bearbeiter. 



ENSTEHUNG DES BlI,DES IN DER CAMERA OBSCURA-. 333 

3. Auch das dritte Argument, worauf die ganze Beweiskraft del' TheOl'ie 

von BARRESWIL und DAVANNE beruht, ist wie nns scheint keineswegs zn

treffender. 

Woher kommt es denn. dass eine collodion,irte Glasplatte, die unendlich 

viet lichtempfindlicher ist als cine albuminirte, be i g lei c her B eli eli tun g 

keine Spur eines Bildes giebt. wenn man VOl' dem Hervorrufen das Jodsilber 

durch unterschwefligsanres Natron fortschafft? 

Die Sache ist bOscht einfach. 'BARRESWIL und DAvANNE leiten, in dem 

Versuche von YOUNG, die Entstehung des Rildes aus del' Zersetzung des Jod

silbers her. Dies ist unrichtig, wei! die albuminirte Glasplatte auch ohne 

Jodsilbel' ein sehr kraftiges Bild giebt, was bei allen photographischen Ver

fahren del' Fall ist, bei denen ohne Hervorrufen ein Bild sichtbar wird. 

Del' Vorgang ist folgender: 

Die Glasplatte von YOUNG enthalt Jodsilber und Silberalbnmi'nat. Ersteres 

wit'd bei del' Belichtung n i c h t g esc h war z t, wahrend letzteres in ein braunes 

Subsalz zerlegt "ird, welches in Salpetersaure und Aetzkali loslich ist. Das 

Ilnterschw. Natron nimmt das Jodsilber fort. lasst aher nicht metallisches 

Silber zuruck, sondei'll ein gesehwarztes Albuminat, welches nachher die Her

vorrufung ermoglicht. 

Wie man siehl, findet naeh unserer Ansieht keine Silberreduktion statt, 

ja wir haben es nichl einmal mil einem chemischen Vorgange zu thun, so 

lange das Jodsilber nieht mit einer organischen Silberverbindung zusammen 

ist. Sollte im Geiste unserer I,eser noch ein Zweifel zuriickbleiben in Betreff 

del' von BARRESWIL und DAvANNE dargelegten Theorie, so werden die fol

genden Thatsachen ihn vollig aufklaren. 

1. Wenn £las Licht auf das JodsiJber einer collodionirten Glasplatte che

misch einwirkt. also entweder metallisches Silber odeI' , wenn man will, ein 

Subsalz sich bildet, so ist es einleuchtend, dass mit einem gleichen Volumen 

Wasser gemischte Salpetersaure, welche bekanntlich Silbel' augenblicklich 

lost, besonders wenn es fein vertheilt ist, nacil del' Belichtung £las Silber 

auflosen miissle; abel' eine so behandeIte Glasplatte giebt. nacllllem die Saure 

abgespiilt ist und ein Gemisch yon Pyrogallussaure und Silbernitrat aufge

gossen wird, zwar ein schwaches, a bel' deutlich sichtbares Bild. 

2. Bromsilber schwarzt sich bedeutend rascher am Lichte als Jodsilber. 

aber beim Hervorrufen ist das Entgegengesetzte del' Fall. 

3. Wenn das Licht wirkIich chemisch auf Jodsilber wirkt. so muss die 

Wirkung der Expositionsdauer entsprechen. Urn deutlicher zu reden: wenn 

fiir ein kraftiges Bild ei n e Sekunde genugt, so miisste in zwei odeI' drei 

Sekunden die doppelte und dreifache Intensitat herauskommen. 
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NUll ist es abel' eine hoehst merkwiirdige Eigensehaft des lodsilbers, dass 

dies nieht del' Fall ist. Urn ein Maximum del' Wirkung auszuiiben, braucht 

das Licht eine bestimmte Zeit, und wenn diese Zeit iiberschritten wird, nimmt 

die Wirkung ab und das Bild ist ohne Kraft (MOSER). Diese Erscheinung 

nennt man Solarisation. 

Dies Argument scheint uns entscheidend zu sein. Wir wollen dasselbe 

durch einige hiichst interessante Thatsachen verdeutlichen, welche von MOSER 

entdeckt und auch von uns beobachtet worden sind: 

a. Eine Gbsplatte wird hinter einem ausgeschnittenen Papiere den Son

nenstrahlen ausgesetzt; wenn man sie anhaucht, kommt die Lichtwirkung zum 

Vorsehein. 

b. Eine polirte Silberplatte giebt dasselbe Resultat; wenn man aber statt 

del' wiisserigen Diimpfe des Athems Quecksilberdampfe einwirken lasst, kann 

man die Belichtung bedeutend abkiirzen. 

e. Eine leicht erwarmte Kupfertniinze wird auf eine polirte Silberplatte 

gclegt; beim Anhauchen oder del' Einwirkung von Quecksilberdampfen wird 

ein Bild sichtbar, selbst wenn del' Versneh im Dunkeln angestellt wl1rde. 

d. Wenn man diese Mimze Hingere Zeit (odeI' un tel' gewissen Umstanden, 

die MOSER nicht genauer angeben konnte, nur ziemlich kurze Zeit) auf der 

Silberplatte liegen lasst, geben Athem und Quecksilherdampfe ein solari

sir t e s Bild, welches haufig das Umgekehrte von Versueh e ist. 

Diese Thatsache bildet eine frappante Analogie zu der Wirkung des Lichtes 

auf Jodsilber, einer Wirkung, die sieh nmzukehren strebt, wenn der Versuch 

lange genug fol'tgesetzt "ird, nnd sieh wirklich umkehrt, soh aid man wahrend 

der Entwickelung des Bildes das Tageslicht in das Dunkelzimmer fallen lasst. 

INe Wirkung des Lichtes auf Jodsilber im Negativverfahren ist also 
cine rein plzysikalisclze *) und wenn in einigen Fiillen ein Bild durch chemisclze 
Wirkung entsteht, so rilhrt dies nicht vom JodsillJer] sondern von einer 
organischen Silberverbindung her. 

Welcher Art ist abel' (liese physikalische Wirkung? 

DR. HILL NORRIS glauht, dass die Elektrizitat dabei eine Rolle spiele; 

TESTELIN meinL, die Jodsilhermolekiile hiitten elektl'isehe Pole bekommen und 

daher sehliigen sich die Quecksilberdampfe uud das Silber auf dieselbe Weise 

nwder, in welcher ein Hollundermarkkiigelchen von einem elektrisirten Korper 

angezogen wire\. Aber diese Hypothesen sind wahrlich sehr gewagt nnd durch 

keinen einzigen genauen Versueh gestiitzt. 

*) BEUVIERE hat beobachtet, dass auf einer jodirten und belichteten Silberplatte 
beim galvanischen Verkupfern sich das Kupfer nur an den vom Lichte getroffenen 
Stell en niederschHigt. 
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MOSER hat !lich viel bestimmter ausgesprochen, indem er den allgemeinen 

Grundsatz wenigstens dureh sorgfiiltige und einleuehtende Versuehe begrun

dete, dass wenn ein K6rper einen andern berii,hrt hat, die Beruhrungsstelle 
sich durch IJiimp(e sichtbar machen liisst. 

Naeh diesem Grundsatze sieht man wohl ein, wie das Licht in einer ge

gebenen Zeit dem Jodsilber neue physikalische Eigenschaften verleihen kann, 

aber man erkennt nicht, weshalb diese Zeit nieht iiberschritten werden darf, 

ohne dass ein Theil del' frilhern Wirkung aufgehoben wird. Diese negative 

Wirkung zeigt sich iibrigens, bevor die chemische Wirkung beginnt, wenig

stens fuhrt· man nichts an, woraus auf sie geschlossen werden konnte, obwol 

das Licht bereits zu lange eingewirkt hat! 

Eine ebenso seltsame Thatsaehe ist es, dass gewisse Reduktionsmittel, 

obgleich sie en.ergischer wirken als Pyrogallussaure und Eisenvitriol, kein 

Bild hervorrufen, wahrend sie doch das Silber aus dem Silbernitrat frei machen. 

Dies ist z. B. bei der unterphosphorigen und phosphorigen Saure der Fall. 

Gestehen wir es ohne Scheu, wir kennen nicht die Natur del' physika

Iischen Verlinderung, we1che in del' Lichtwirkung auf Jodsilber zu Tage tritt; 

die Theorie MOSER'S scheint aber die rationellste zu sein, obwol auch sie, 

urn vollstandig wahl' zu sein, nicht geniigende Rechenschaft von jener selt

samen Erscheinung der Sol a r i sat i (} n giebt. 

Wenn in den Verfahren, wo das Jodsilber rein oder nul' mit dem Nitrat 

desselben Metalles gemischt ist, die Entstehung des Bildes allein einer phy

sikalischen Wirkung zugeschrieben werden muss, so ist dies doch nicht der 

Fall in den Verfahren, wo daneben eine organisehe Silberverbindung zugegen 

ist und die chemische Wirkung der Schwarzung des Silbersalzes zugleich mit 

del' physikalischen Wirkung stattfindet. Als Beweis dient, dass die organi

schen Silberverbindungen aueh fUr sich Bilder geben, die urn so viel krar

tiger sind, je langeI' die Lichtwirkung gedauert hat, ohne dass die Erschei

nung der Solarisation auftriU; wenigstens haben wir sie durch unsere Ver

suche nicht konstatiren konnen. 
Wir haben abel' in dieser Hinsicht zahlreiche Versuche angestellt auf 

gelatinirtem, albuminirtem und gewachstem Papiere, auf albuminirten und gela

tinirten Glasplatten und auf Albumincollodium. Bei allen diesen Verfahren, 

besonders bei denen auf Albumin, schien es uns, als wenn £las Jodsilber ohne 

Nutzen ware. denn es gemigt z. B., eine Glasplatte einfach zu albuminiren 

und in £las Silberbad zu tauchen, urn Negative, wie gewohnlich, zu bekommen. 

Die einzigen Silbersalze, welche Bilder durch physikalische Wirkung geben, 

sind: Jod-, Brom- und Chlorsilber und aIle drei zeigen die Erscheinung der 

Solarisation. 
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Wir konnen diesen Paragraphen nieht sehliessen, ohne einige interessante, 
iJbrigens bis jetzt vollig unerklarte Thatsaehen hervorzuheben: 

a. Jodsilber, welches im Verein mit Bromsilber durch Jod- und Brom

dampfe auf einer Silberplatte hervorgebracht wurde, ist ausserst lichtempfind

Iich, wenn man mit Quecksilber entwickelt; abel' diese beiden Substanzen 

sind beim Hervorrufen mit Gallussaure fast unempfindlich, wenn sie durch 

doppelte Zersetzung zwischen alkalischen Jod- nnd Bromsalzen und einer Sil

bernitratlosung in del' Textur des Papiers oder in einem andern porosen 

Korper gebildet sind und del' Ueberscbuss von Silbernitrat durch Waschen 
entfernt wurde. 

Noch mehr, \Venn Jod- und Bromsilber in der Art erzeugt werden, dass 

man zuerst mit Silbernitrat und dann mit 'alkalischen Jod- und Bromverbin

dungen trankL, so zeigt dasselbe fortwahrend vollige Unempfindlichkeit. 

b. Man kennt viele Substanzen, welche die Lichtwirkung auf 'Jodsilber 

verzogern, z. B. die Salpetersaure, das schwefelsaure Silberoxyd, Jodathyl 
u. s. w. 

c. Jod- und Bromsilber, die in einer porosen Schicht mit Silhernitrat 

benetzt werden, sind bei nachfolgender Hervorrufung ungefahr 60- bis 120mal 

empfindlicher als dieselben Verbindungen, wenn da5 freie Silbernitrat durch 

Waschen entfernt wurde. 

d. Nach neuerdings von uns angestellten Versuehen lasst eine :milch weisse 

odeI' halbdul'chsichtige Schicht von Jodsilber die aktiven Lichtstrahlen hin

durchgehen, und diese wirken mit derselben Energie auf einer zweiten und 

dl'itten Platte. 

§. 2. Entwickelung des latenten Hildes. 

Die vom Licht getroffenen Stellen del' empfindliehen Substanz verdichten 

die Quecksilberdampfe (Daguerreotypie) odeI' bedeck en sich, un tel' dem Eill

flusse des Heryorrufers auf das freie Silbernitrat, welches die Schicht benetzt 

(nasse Verfahren), mit nietlergeschlagenem metalliseben Silber. 

1m erstern FaIle besteht das Bild aus Silberamalgam, vorausgesetzt, dass 

man nachher das Jodsilber durch unlerschwefligsaures Natron fortschatIt; im 

letztcrn scheint das Bild aus metallischem Silber bestehen zu mussen, wenig

stens ist dies die allgemein angenommene und auch unsere Allsieht, abel' 

neuere F orschungen habeD uns belehrt, dass dies niehl immer der Fall ist. 

Die Bilder auf Albumin, Gelatine und Wachspapier, besonders die er

steren, geben an Aetzkali Silber in orgaDischer Verbindung ab, was beweist, 

dass sie zusammengesetzter Natur sind. 

Aueh die Collodiumbilder scheinen nieht aus reinem Silber zu bestehen, 

. wenigstens spricht nachstehender Versuch dagegen. 
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Eine collodionirte ubd sensibilirte Glasplatte wird nach der Belichtung 

mit Pyrogallussaure entwickelt, sorgsam abgespult und in Salpetersaure 

gestellt. D{jr grosste Theil des Bildes ist aufgelost, aber es bleibt haufig ein 

kaum sichtbares schwaches Bild zuruck. Nach Abwaschen del' Saure kann 

man dies Bild sogar zum zweiten Male entwickeln und behalt doch bei neuer 

VenH'ndung von Saure noeh ein Bild. 

Neuerdings angestellte Versuche haben dargethan, dass die Ursache dieser 

Erschrinung in einem organischen Stoffe liegt, welcher sich besonders bei 

langeI' Aufbewahrung im Collodium bildet (siehe "Trockencollodillm"). 

Die Untersuchung der Sehicht heweist also, 

1. dass Jodsilber keineswegs durch die Reduktionsmittel wirklich reduzirt 

wird, obwol einige Schriftsteller behaupten, eine mit reinem Jodsilber be

deckle Glasplatte konne ohne Zusatz von Silbernitrat durch Pyrogallussaure 

entwiekelt werden; 

2. dass reines Silber grosstentheils, wenn nicht allein, die Grundlage 

des Bildes ist; 

3. dass ein Theil des Bildes zuweilen aus einem unbekannten StolTe 

besteht. 

Worau3 hesteht dieser Stoff? 1st er loslieh in untersehwefligsaurem Natron 

und Cyankalium? Wenn das Bild durch letzteres entfernt wurde, lasst sieh 

nachher wieder ein schwaches Bild hervorrufen. Das dureh ein Gemiseh von 

Pyrogallussaure und Silbernitrat niedergeschl:Jgene Silber ist in Salpetersaure 

yollig liislich, bei Verwendung von Eisenvitriol ist dasselbe del' Fall. Das Silber 

des Bi/des kann also nicht aus dem Entwickler stammen. Beim Fixiren wird 

aUes Jodsilber fortgeschalTt; es bleibt also reines metallisches Silbel' in del' 

Schicht zuriick, welches durch Reiben Metallglanz annimmt. 

Positive Verfahren mit Silbersalzen. 

§. 1. Eutstehuug des DUdes. 

Die positiven Verfahren beruhen durchweg auf der direkten Schwarzung 

des Chlorsilbers im Lichte, denn, obwol Jod - und Bromsilber, besonders 

letzteres, weit empfindlicher sind, geben sie doch keine so tieren Schwarzen, 

sondern einen grauen Ton, welcher die Farbe des niedergeschlagenen Sil

bers hat. 

RekanntIich bildet sich das Chlorsilber <lurch doppelte Zersetzung in der 

Textur des Papiers. Diese doppelte Zersetzung zwischen Chlornatrium und 

SHbernitrat muss bei Ueberschuss von letzterem statlfinden, wei! dann die 

Schwarzung eine viel intensivere ist. Man verbindet oft noch eine dritte 
1\1 on c k h 0 ve n, Handb. d. Photographie. 43 
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Substanz mit dem Silbernitrat und dem Chlornati'ium: das Albumin. Wir 

haben also die Wirkung des Lichtes zu untersuchen: 

1. in Betreff des Chlorsilbers, 

2. auf Silbernitratpapier, 

3. auf Silberalbuminat. 

Chlo rs il her. Die bekannte Thatsache, dass Chlorsilber in Sal peter

saure sich schwarzt, deutet hinHinglich an, dass diese Substanz noch eine 

andere Veranderung erleidet, als einfache Chlorausscheidung und Silberre

duktion, da melallisches Silber sich ja in Salpetersaure lOsen wiJrde. An

dererseits lasst sich aber auch nicht abHiugnen, dass ein grosser Theil des 

vom Lichte geschwarzlen Chlorsilbers sich wirkIich in der Salpetersaure lust, 

wahl'end ein violettes Chloriir mitmehr Chlor (Ag.2 CI.) zuriickbleibt. 

Aus dieser letztern Thatsache schIiessen wir, mit BARRESWII" DAvANNE 

unl! CROOKES, dass ~ich hauptsachIich metallisches Silber hiidet, wahreml 

"ir aus der zuerst angefiihrten entnehmen, dass zngleich eine geringe Menge 

dnes Subsalzes vorhanden ist. 

Silbernitratpapiel'. Dies Papier schwarzt sich im Lichte unler Aus

scheillung des metallischen Silbers. 

S i I b era I bum ina t. HARDWICH hat mit dieser Substanz hOchst i ateres

sante Versuche gemacht. Er bereitete sie, indem er Eiweiss zu einer LiJsung 

von Silbernitral setzte; der entstandene weisse Niederschlag lust sich nach 

der Belichtung in Salpelersaure und A e t z k a I h indem letzteres da"on roth 

gefiirbt win\. Das Licht bewirkt also in dies em Falle keine Reduktion zu 

metallischem Silber, sondel'll nur die Bildung eines Subsalzes, welches mit 

del' organischen l\Iatel'ie verbunden bleibt. Aehnliche Erscheinungen treten 

bei Verwendung von Gelatine auf. 

Aus allen diesen Thatsachen durfen wir schliessen, dass ein Bild auf 

Chlorsilberpapier wesentlich aus metallischem Silber besteht, wahrend auf 

Chloralbuminpapier ausserdem noch eine organische Verbindung vorhanden 

ist, in welcher das Silber nicht im metallischen Zustande vorkommt. 

§. 2. Bas Tonen nnd Fixiren. 

Es ist bekannt, dass die Tonbiider den Vergoldungshadern, welche von 

ELKINGTON entdeckt wurden, analog sind. Ein Chlorsilberbild, welches, wie 

gesagt, gl'osstentheils aus metallischem Silber besteht, erhlilt darin den pur

purfarbenen Ton des feinvertheilten Goldes. 

Das schwiel'ige Tonen der Albuminbilder ruhrt daher, dass einmal das 

geschwarzte Albuminat nicht aus metallischem Silber besteht, und zweitens. 

dass Albumin mechanisch die Poren des Papiers verstopft, wodurch die Gold-



DAS TONEN UND FIXlREN. 339 

losllng verhindert wird, auf die darunter befindliche, yom Lichte veranderte 
Chlorverbindung einzuwirken. 

Die Theorie des Fixirens ist hOchst einfach. Ein Eild fixiren heisst: 
alles yom Lichte nicht veranderte weisse ChIorsilber und das Subchloriir, 
wenn es zugegen is!, fortschalfen. Das unterschwefligsaure Natron bildet 
mit dem Chlorsilber ein Doppelsalz, 'welches im Ueberschuss von unterschwef
Iigsaurem Natron loslich ist. DasseIbe geschieht mit dem Subchloriir, welches 
dabei in metallisches Silber und gewohnliches Chloriir zerlegt wird. 

Dies ist die Ursache der Farbenanderung, welche die BHder im unter
schwefligsauren Natron erleiden, indem das violette Chloriir sich in metal
lisch~s Silber umwandelt und das in den Molekiilen des reduzirten Silbers 
eingeschlossene weisse Chloriir fortgesehalft wird. 

Verallderung der positiven Bilder. Die Erfahrung hat gezeigt: 
1. Dass ein Fixirungsbad, welches lange im Gebrauch gewesen ist, ein 

Eild zu tonen vermag, d. h. demselben eine fiir das Auge angenehme Farbung 
verleihen kann, ohne dass man vorher mit Gold getont hat. Leider verblas
sen diese Bilder aber mit der Zeit, odeI' erhalten wenigstens einen nul' zu be
kannten gelben Ton. 

Diese Thatsaehe erkliirt sich aus der Zersetzung des beim Fixiren ent
stehenden unterschwefligsauren Silberoxyds in Schwefelsilber, welches sich 
mit dem metallischen Silber des Rildes mischt und den Ton desselben ver
andert. 

Je mehr BiIder man auf einmal in die Fixil"llllg legt, desto leichter trit! 
diese Erscheinung auf, denn einmal wird dadurch das Ead fast mit Silber
salzen gesattigt, und zweitens kommen die Bilder nicht genug mit der Losung 
in Beriihrung. 

2. Dass Zusatz einer schwachen Saure zum unterschwefligsauren Natron 
dieselben Erscheinungen veranlasst, indem die Sauren eine gewisse Menge 
von Schwefel frei machen, der sich mit dem metallischen Silb3r des Bildes 
verbindet. 

3. Dass ein Bild, welches lange im unterschwefligsauren Natron bleibt, 
gelb wird, und dass sich dabei Schwefelsilber bildet. 

Obwol diese Thatsache feststeht, ist uns £loch keine geniigende Er
kHirung dafllr bekannt, denn die Zersetzungsschemata, welche HARDWICH 

verolfentlichte, beruben auf rein hypothetischen Reaktionen. 
Indessen ist die Gegenwart von Schwefel dllrch Analyse einer grossen 

Anzahl verblicbener Bilder hinliinglich konstatirt, und wir durfen in ihm die 
Ursache des Verbleichens positiver Bilder suehen, zumal DAVANNE und GIRARD 

neuerdings durch Versuche die interessante Thatsaehe erwiesen haben, dass 
ein Bild aus reinem Silber, mit Schwefelwasserslolf behandelt, ebenso gelb 
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wurde, wie die Bilder, welche in alten Fixirungsbadern gewesen waren oder 

zu lange in einem frischen Bade verweilt hatten. 

Diese Thatsache ist hOchst merkwiirdig, weil das Schwefelsilber die be

standigste Silberverbindung ist, welehe wir kennen. Sie bildel im III 11 ern 

der Erde grosse Mineralmassen, welche sowol im krystallisirten als im amorphen 

Zustande an der Luft keine Veranderungen zu erleiden scheinen. 

Die grosse' Analogie zwischen dem direkt geschwefelten Bilde und den 

Abdriicken, welche aus den oben erwahnten Fixirungsbiidern hervorgehen, 

hat DAVANNE und GIRARD veranlasst, die dureh Erfahrung bestatigte Regel 

aufzustellen, dass die Bestandigkeit de.r Bilder zweifelhaft sei, so oft das Fixi

rungsbad schwefelnde Eigenschaften zeige. 

SPILLER hat neuerdings nachgewiesen, dass Albuminsilber nicht vollstan

dig yom untcrschwefligsauren Natron geliist wird, so dass also in den Weissen 

des Bildes, neben dem metallischen Silber und dem Subsalz, welche die 

Sclmarzen abgeben, noch eine organische Silberverbindung zuriickbleibt. 

Die feine Vertlieilung des Silbers in den positiven Bildern mag die Ur

sache sein, dass sie an der Luft geschwefelt werden; denn obwol Schwefel

silber eigentlich schwarz ist und nicht gelb, wird dasselbe doch gelb, indem 

es eine Molekularveranderung erleidet. 

Die mit Gold getonten Bilder sind unstreitig bestandiger als die blossen 

Silberbilder, die Erfahrung hat aber noeh nieht gezeigt, ob sie wirklich voU

stan dig unverandert bleiben. 

Anmerkung des Bearbeiters. 1m Februarhefte der "Photographischen 

l\Ionatshefte"*) befindet sieh eine eingehende Abhandlung "Ueber das Ver

bleichen und Verschwinden positiver Papierbilder ", nach welchen die Haupt

ursachen del' Unbestiindigkeit folgende sind: 

1. das Vorhandensein von Schwefel in der Papierfaser; 

2. del' SchwefelgehaIt des Albumins; 

3. lllangelhaftes Auswaschen des unterschwefligsauren Natrons; 

4. tlie Zersetzung des unterschwefligsauren Natrons durch Siiuren; 

5. die unreine Leimung des Papiers; 

6. nachlassiges Aufkleben; 

7. ungeniigendes Trocknen von Karton und Bild. 

Die Verwendung von unterschwefligsaurem Natron zur Fixirung der Pa

pierbilder scheint also hedenklich zu sein, weil dies Salz bei Gegenwart der 

Bestandtheile des Bildes sich Ieicht zersetzt; wenn man aber die Bilder vor

her vergoldet und die oben angefiihrten Ursa chen der Unbestandigkeit ver-

*) Photographische Monatshefte. Eine Zeitschrift fUr Photograph en, 
Maler, Lithographen, Buchdrucker und Dilettanten in der photographischen Kunst. 
Braunschweig bei NEUHOFF & Co. 
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meidet, bat man allen Grund zu glauben, dass sie den atmosphiirischen Ein
fliissen ziemlich lange widerstehen werden. 

n. Verfahren ohne SUbersalze. 

In den meisten Verfahren dieser Art findet eine c hem i s c heW irk u n g 
statt, welche sich entweder durch eine sichtbare Veranderung charakterisirt, 
oder unsichtbar bleibt, aber durch gewisse Reagentien sichtbar wird. Wir 
haben in der Einleitung die rein physikalische Wirkung des Lichtes 
allf Schwefel hervorgehoben. Dieser schOne Versuch liisst sich folgender
massen anstellen ~ 

Man lOst Schwefel· in Schwefelkohlenstoff und taucht im Dunkeln ein 
Blatt Papier hinein, welches man dann sehr rasch trocknet, doch so, dass 
der Schwefel keine Krystalle bildet. Wenn dies Papier, nach dem Belichten, 
Quecksilberdampfen ausgesetzt oder mit einem Bauschchen Watte gerieben 
wird, welche mit feinem Russ geschwarzt ist, schwarzt es an den vom Licht 
gelroffenen Stellen und giebt so ein negatives Bild (GARNIER & SALMON). 

Meistens ist aber die Wirlmng des Lichtes rein chemischer Art und be
steht in der Reduktion der belichteten Korper, indem z. B. die Oxydsalze 
in Oxydulsalze, die Chloride in Chloriire u. s. w. verwandelt werden. Sind 
diese Salze gefiirbt, wie z. B. Chlorchrom und Jodquecksilber, so ist die 
Wirkung sichtbar; sind sie abel' farblos oder sehwach gefarbt, wie Queck
silberclJIorid und Urannitrat, so ist die Wirkung nieht oder kaum sichtbar 
und offenbart sich erst durch Reagentien, welche auf die hOheren Oxydations-, 
Chlorstufen u. s. w. der Salze einwirken, aber nicht auf die niederen, oder, mit 
andern Worten, zwar die Minimum-, aber niehl die Maximumsalze verandern. 

Wenn das entstandene Minimumsalz ein edles Metall enthalt, wird das
selbe ausgeschieden; so wird z. B. das Goldchlorid zuerst zu Goldchloriir, 
dann zu metallischem Golde. Die leicht oxydirbaren Substanzen pflegen in 
diesem FaIle die Reduktion zu beschleunigen, wie dies z. B. beim Goldchlorid 
mit der Oxalsaure der Fall ist. 

Die reduzirenden Substanzen konnen sogar nach der Belichtung in sol
chen Salzen das Metall frei machen, die ohne ihre Gegenwart nieht auf den 
metallisehen Zustand zuriickgefiihrt werden, wie z. B. die Quecksilbersalze. 

Das Licht bewirkt bisweilen auch eine 0 x y dati 0 n, z. B. bei den 
Essenzen, Erdharzen, Harzen u. s. w. - So entstehen die Bilder auf 
Stahl, welches mit Judenpech iiberzogen ist; sie erscheinen nicht im luft
leeren Raume oder in Gasen, wie Stickstoff odeI' Wasserstoff. 

Aueh begiinstigt das Licht die Verbindung gewisser Korper, obwol man 
noeh keine photographischen Verfahren auf diese Eigensehaft gegriindet hat. 
Die Chemie liefert zahlreiche Beispiele von Korpern, welche nur linter dem 
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Einflusse der Sonnenstrahlen auf einander wirken oder nur unter Mitwirkllng 

von Warme und Licht entstehen. 

Endlich muss man wohl beach ten , dass nieht aIle farbigen Strahlen des 

weissen Lichtes in den angefithrten Fallen chemisehe Wirkung ftben, sondern 

nur die blauen, indigofarbenen, violetten und ausserprismatisehen, welche 

deshalh haufig als ehemische, aktinisehe, aktive Strahlen bezeiehnet 

werden. 

Davon im naehsten Kapitel. 



Wissenschaftliche Untersuchungen 
libel' 

Ph 0 tog rap hie. 

Wir werden uns in diesem KapHel auf die wichtigsten Forschungen be

schranken. deren Gegenstand tHe Photographie gewesen ist. indem wir die 

ausserst zahlreichen Untersuchungen iiber die chemische Wil'kung des Lichtes 

ausschliessen; es win} deshalb nul' wenig die Rede sein von dem Einfluss 

der leuchtenden Strahlen auf flas organisehe Reich und auf andere Substanzen, 

31s SillJersalze_ 

Unsere Untersuchung richtet sich also vor allen Dingen auf die Wi r -

kung des Lichtes auf Silbersalze. eine Wil'kung. welche mit HeMe 

del' Strahlen des Solal'sJlektrums untersucht wird'und, wie bekannt, sich nach 

den vorgeschobenen Medien und del' Natur der Lichtquelle richtet. 

Zuerst hesprechen wir die Art und Weise, wie man ein voIlkommen 

reines Sonnenspektrum herstellt, zweitens das Vorschieben transparenter Kiir

per, drittens die verschiedenen UchtqueIIen, urn endlich die Wirkung des 

Lichtes auf Silbersalze im Allgemeinen, und besonders auf die in der Pho

tographie verwendeten, zu untersuchen. 

Schon in der Einleitung haben wir von der HersteIIung des Sonnen

spektrums und seiner Wirkung auf Silbersaize gehandelt; was dort aher nul' 

obenhin angedeutet wurde, soIl nun weiter ausgefiihrt werden, so jedoch, dass 

alles dort Gesagte als bekannt vorausgesetzt win!. 

I. Das Sonnenspektrum. 

Urn die Wirkllng des Lichtes auf Silbersalze zu studiren, sind farbige 

Gliiser von geringem Nutzen, wei! sie immer mehrere Strahlen auslassen. 

}Ian kann sich leicht davon iiberzeugen, wenn man einen langen und schmalen 

weissen Gegenstand durch ein Pri!!ma und durch das zu pl'iifende Glas he

trachtet. 

Ohne farbiges Glas ist der weisse Gegenstand von lebhaften Farbensiiu

men, von Roth, Orange, Gelb, Griin, BIau, Indigo und Violet IImgeben, 
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aber bei Verwendung eines farbigen Glases versc.lnvinden einige dieser Farben 

und die iibrigen bestimmen die Natur seiner Eigenfarbe. 

Dagegen sind die Farben des Sonnenspektrums unzerlegbar und deshalb 

rein; um sie aber frei von weiss em Lichte zu erhalten, muss man den Ap

parat mit ausserordentlicher Sorgfalt aufstellen . 

.fig. 226. <!:inridJlung bts :Xppnrnlts tnr bns $ouutUfl'tktrum. 

Fig. 226 zeigt die Einrichtung, welche wir mit grossem Nutzen gebraucht 

haben. 1m Fensterladen eines vollstandig verdunkelten Zimmers bringt man 

yertikal (wovon man sich mittelst eines Bleilothes vergewissern kann) eine 

Kupferplatte an, welche eine gradlinige, sellr enge, doch nicht unter einem 

Millimeter breite Oeffnung und zwei oder drei Centimeter Hohe hat. Uebl'igens 

miissen die beiden Blattchen, welche dazu gehoren, beweglich sein, damit 

man durch Annaherung und Entfernung das Spektrum mehr oder weniger hell 

erhaJten kann. 

Die Sonnenstrahlen werden mit RiMe eines Planspiegels aus versilbertem 

Glase horizontal durch diese rechtlinige Oeffnung geworfen. 1m Nothfall 

kann man auch einen gewohnlichen Spiegel verwenden, nur wird dann ein 

Theil der chemischen Strahlen absol'birt. 

In der Richtung des Lichtstrahls stellt man ein Prism a aus Flintglas, 

Quarz oder einem andern durchsichtigen Stoffe, auf einem Stativ mit drei 

Fiissen, vertikal aur. Die vertikale Aufstellung ist richtig, wenn die Hohe 

des Spektrllms liber dem FlIssboden mit der Hohe del' Spalte fibereinstimmt. 
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Das Prism a muSs so gefasst sein, dass es sich Ieicht um seine Achse 

drehen lasst. Wenn man es dreht, sieht man 

das Spektrum sich dem Lichtstrahle nahern; 

bald zeigt sich aber ein Puul,t, an welch em 

es sich wieder davon entfernt, selbst wenn 

man das Prism a in umgekehrter Richtung be

wegt. Es giebt also eine Stelle, die als Min i-

mum der Ahweichung bezeichnet wird, 

welche man genau treffcn muss, weil sonst den 

Farben des Spektrums weisses Licht beigemischt 

sein wurde. 

Das so erhaltene Spektl"Um ist undeutlich, 

wenn man esaber in einem photographischcn 

Apparate £lurch ein Doppelobjektiv auffiingt 

(Fig. 225), kann man die Spa He <lurch <las 

Prism a einstellen und erhiilt dann die Form 

eines Rechtecks. Die Mikrometerschraube macht 

es moglich, aIle verschiedenen Farben, die 

ebenfalls abweichende Breuupunkle zeigen, 

nacheinan<ler einzusteUen und die dunkeln Linien 

zu beobachten, von denen wir auf Seite 19 ge

spl'ochen haben. Die wesentlichsten sind in 

Fig. 227 angedeutet. 

Die Camera ZUl' Aufnahme des Sonnen

spektrums muss sich hinlanglich aus- und ein

schieben lassen und anf einem Stative sich he

finden, welches erlauht sie wagerecht aufzu

::;tellen. Die Kassette muss etwa 10 Centi

meter hoch und 50 breit sein. 

Um die Genauigkeit des Versuchs zu er

hohen, muss man in der Niihe des Prism a's 

nach del' Spalle hin einen Karton mit liing

lichem Ausschnilt anbringen, del' gross gellug 

sein mnss, urn das Prisma nicht zu verdeckcn. 

Dadurch vermeidet man das zerstreute Licht, 

welches bisweilen in den Apparat gelangt und die 

Resultate falscht. Das Prism a muss ausserdem 

dem Objektiv so nahe geruckt werden, als nm 

irgend moglich ist. 
Monckhoven, Handb. d. Photographie~ 
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Je naher das Objektiv der Spalte ist, desto breiter und langer ist das 
Spektrum; je weiter davon entfernt, desto kiirzer und heller. Hieraus geht 
hervor, dass man bei sehr empfindlichen Praparaten die erste Aufstellung, 

sonst aber die zweite zu wahlen hat. 1m erstern Falle darf das Spektrum 3 
odeI' 4 Decimeter lang sein, im zweiten nur 1 Decimeter, ja man muss sogar 
die Spalte etwas breiter machen. 

Wir konnen noch hinzufUgen, dass es im ersten Falle schwer halt, ein 

hinlanglieh reines Spektrum zu erlangen, und man bessel' thut, zwei Prism en 
hintereinander, beide im Minimum del' Abweichung, aufzustellen. Dann er
halt man sieher ein reines Spektrum. 

Wenn der Versuch lang~r als eine Minute dauern soll, muss man 'statt 
des erwahnten Spiegels einen HeIiostaten verwenden, der a qua tori a 1 ge

stellt ist (siehe "Anwendung del' Photographie auf Astronomie"). Da ausser
dem das Flintglas einen grossen Theil del' extraprismatischen Strahlen absor
birt, ist es gerathen, sich des Quarzes zu bedienen; weil abel' die daraus an
gefertigten Prismen, wegen ihrer schwachen Dispersionskraft, ein sehr kurzes 

Spektrum geben, klebt man zwei zusammen, wodureh die Lange viel be
deutender wird. Beim Bestellen solcher Quarzprismen muss man dem Optiker 
einseharfen, dass die gebrochenen Strahlen (im Minimum der Abweichung) 
in del' Riehtung del' optisehen Achse hindurchgehen. (Del' Quarz krystallisirt 

in hexagonalen Prism en und besitzt doppelte Breehung.) 
Das auf beschriebene Weise erhaltene Sonnenspektrum ist sehr geeignet, 

urn daran den Einflllss farbiger Strahlen auf die versehiedenen SiIbersalze 
oder auf andere liehtempfindliehe Praparate zu untersuehen. 

Die verschiedenen Farben nehmen, je nach dem Dispersionsvermiigen 
des verwendeten Prisma's, einen grossern odeI' geringern Raum ein. Wir 

haben die Hauplfarben schon angegeben und wollen nul' noeh bemet'ken, 
dass Sil' JOHN HERSCHEL noeh zwei andere hinzugefUgt hat, die freilieh sehwie
I'ig zu beobachten sind, abel' bei gut verdunkeltem Zimmer sieh sehen lassen, 

namlieh das Karmesinroth und das Lavendelviolet. Ersteres liegt libel' das 
Roth, letzteres tiber das Violet hinaus. 

Wenn man ein Thermometer oder ein NOBILl'sehes Thermoskop in die 
versehied enen Farben des Spektrums bringt, findet man, dass das Warme
maximum im Roth liegt und mit der Besebaffenbeit des Prisma's sieh andert, 

wahrend das Maximum der Liehtintensitat im Gelben liegt und vQn der Be
sehaffenheit des Prisma's, sofern dies farblos ist, nieht beeinflusst wird. 

Das Maximum der ehemisehen Wirkung liegt bald in den am wenigsten 
breehbaren Strahlen, bald dagegen im Blau, Violet und sogar dariiber binaus. 

Die Natur des Prisma's libt einen grossen Einfluss auf die ebemische Inten
sitat, zumal wenn diese in den ultravioletten Strahlen liegt. 
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Obwol der eine Mensch ein grosseres Spektrum sieht als der andere, 

vermag doch Niemand diese ultravioletten Strahl en zu erkennen; dass sie 

aber wirkIich vorhanden sind, beweist ihre Einwirkung auf Chlorsilber. 

Dies dunkle Licht (wenn wir uns so ausdriicken durfen) zeigt die 

hochst eigenthiimliche Eigenschaft, durch gewisse Substanzen, die man als 

flu ores c ir end ~ bezeichnet, in der Brechbarkeit so geandert zu werden, 

dass man dassel be mit den Augen wahrnehmen kann. 

STOKES, der diese Erscheinung zuerst beobachtete, bedient sich einer 

sc1mefelsauren Chininlosung, urn die ultravioletten Strahlen sichtbar zu machen. 

Wenn man mit diesel' Losung auf weisses Papier schreibt, sind die Schrift

ziige bei gewolmlichem Lichte unsichtbar; wenn man sie abel' durch die 

dun k e In Slrahlen des Spektrums e r h e II t, werden sie augenblicklich sicht

har. Uebrigens werden diese Schriftziige, im TagesIichte aufgenommen, von 

del" Photographie gerade so wiedergegeben wie Schriftziige mit schwarzer 

Dinte. 

Anmerkung des Bearbeiters. Die Fluorescenz spielt in der Photographie 

eine griissere Rolle, als man zu glauben geneigt ist. Denn nach neueren 

Untersuchungen gewinnt es fast den Anschein, als ob aile Kiirper fluores

eirten *). Ieh habe schon in del' "Agenda fiir den praktischen Photographen, 

Leipzig 1863" auf eine interessante Verwendung der Fluorescenz hingewiesen 

und will hier nur noch bemerken, dass die Hauptthatsaehen in Betreff der 

Fillorescenz in dem interessanten Sehriftchen von Pisko: "Die Fillorescenz 

des Lit:htes. Wien 1862." zusammengestellt sind. 

II. Vorschieben transparenter Medien. 

Das Vorsehieben transparenter (farbiger oder farbloser) Korper iibt immer 

einen gewissen Einfluss auf die Zusammensetzung des Sonnenspektrums. Ein 

angerauehtes Plattchen von Glimmer odeI' Quarz halt fast alle Lichtstrahlen 

auf, lasst aber die Warmestrahlen und eiuen gewissen Theil del' ausserpris

matischen Strahlen hindurchgehen. Ein sehr hellgriines, mit Kupfersalzen 

gefarbtes Glas, welches auf del' einen Seite mit Alaunliisung befeuchtet ist, 

halt dagegen die Warmestrahlen auf und lasst aile andern passiren. Ein 

dllllkeh'iolettes, mit Kobaltsalzen gefiirbtes, ist fast opak, und doch gehen 

die chemisrhen Strahlen hindurch. 

") Siehe: DR. JAC. LIEVENBRUCH: De Fluorescentiae Phaenominis, quae appa
rent in organicis corporibus. Bonnae, 1863. 

DR. P. BROCKES: De Rerum Animatarum Fluorescentia. Bonnae, 1863. 
Zwei Doktordissertationen interessanten Inhalts, aber zum Skandal des civili

sirten Deutschlands in lateinischer Sprache geschrieben. 

44* 
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Wir haben es hier bIos mit der Wirkung farbiger oder farbloser Medien 

auf die chemischen Strahlen des Sonnenspektrums zu thun; wir beginnen 

mit den far b los en, gasartigen, tliissigen und festen, und schliessen mit 

den festen farbigen Medien, die filr uns das grosste Interesse haben. 

1. Farblose Medien. 

a. Gasformige. Je hoher man emporsteigt, desto mehr verlangern 

sich die extl'aprismatischen Strahlen. Selbst an del' Oberflache des ~leeres 

hat man (liese Erscheinung beobachtet, die sich oft mit del' Zenithdistanz der 

Sonne andert (CROOKES). 

Die Luft halt also eine gewisse Menge von den chemischen Strahlen del' 

Sonne anf, indem ein Theil zerstreut, der andere absorbirt wird. - Diese 

mangelhafte Transparenz der Luft ist wahrscheinlich Ursache der bedeutend 

langeren Belichtung, die etwa drei Stunden nach Mittag bei photograph is chen 

Aufnahmen erforderlich ist. 

ALLEN l\hLLER hat mit einem Spektrnm experimentirt, welches durch 

den elektrischen Fllnken erzeugt wird, der zwischen zwei Metallspitzen iiber

springt und durch verschiedene Gase hindurchgeht, d~e sich in einem Mes

singrohre von 60 Centimeter Lange befinden, dessen Enden durch diinne 

Quarzplattchen verschlossen sind, wahrend das Prism a ebenfalls aus Quarz 

besteht. Nach seinen Beohachtungen zeigen die farblosen Gase, "ie Wasser

stoff, Stickstoff, Kohlensaure und Kohlenoxyd, kein Absorptionsvermiigen, 

wflhrend das olbildende Gas, das Stickoxydul und Cyanogen eine merkliche 

Wirkung iiusserl1, und das Leuchtgas, die schweflige Saure, sowie besonders 

die Chlonerbindungell des Phosphors (in Dampfform), ein energisches Ab

sorptiqnsvermogen in Bezug auf das ausserste Spektrum zeigen. 

b. Fliissige. Man bringt die Fliissigkeiten entweder in ein hohles 

Prisma aus Glas odeI' Qllarz odeI' in eine Schale, die aus Glas- odeI' Quarz

platten zusammengefiigt ist. 

Schon vor mehreren Jahren hat BECQUEREL die Regel ausgesprochen: 

dass im Allgemeinen die farblosen, fliissigen Substanzen die Wirkung des 

Lichtes auf lichtempfindliche Praparate nul' wenig verzogern; wenn man aber 

mit dem Spektrllm Versuche anstellt, ergiebt sich eine deutliche Absorption 

gewisser Strahlen, besonders der aussersten violetten. 

Nach ALLEN MILLER kiinnen zwei Fliissigkeiten in Bezug auf chemische 

Strahlen als Yollig transparent 'betrachtet werden: Wasser und Alkohol; aber 

sehon der Alkohol giebt im Spektrum einen betrachtlichen Ausfall fflr die 

unsichtbaren, brechbarsten Strahlen. Chlorather (Liqueur des Hollandais), 

Chloroform, Aether, Benzin, Glycerin, Amylalkohol, Holzgeist, Aethyloxalat, 

Essigsaure und Schwefelkohlenstoff verhalten sich hinsichtIich ihrer photogra-
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phischen Transparenz wie die Reihenfolge ihrer Aufziihlung, so zwar, dass 

die zuletzt genannten Subslanzen das grosste Absorptionsverinogen zeigen. 
Die Chlorverbindungen des Phosphors endlich, die voIlkommen klar und farb
los sind, absorhiren aile chemischen Strahlen. 

BECQUEREL hat beobachtet, dass eine Losung von 1 Gramm schwefel
saurem Cbinin in 100 Gramm Wasser, welches mit einigen Tropfen Schwefel

saure angesauert wurde, nicht nur aIle unsichtbaren ultravioletten Strahlen 
absorbirt, sondern auch das sichtbare liusserste Violet. Bei Substanzen aber; 

deren l'laximum von Empfindlichkeit im Blauen und Indigo und nicbt dariiber 

hinaus liegt, verliert das weisse Licht, nach HUNT'S Beobachtungen, wenig 
von seiner chemischen Intensitftt, wenn es durch ein solches Medium geht. 

c. Feste. Schon lange weiss man, dass gewisse feste Korper, obgleich 
vollkommen transparent und far bios , die Wirkung des Lichtes auf die licht

empfindlichen photographischen Priiparate verzogern, wie dies z. B. in be
trachtlichemMaasse beim Flintglas der Fall ist, obwol PERCY behauptet, 

dass dies von einer Spur Silber herriihre, welche immer dem Blei beige
mischt sei, welches zur Komposition dieses Glases verwendet ,terde und das
selbe gelh farhe. 

ALLEN MILLER hat in dieser Hinsicht zahlreiche Versuche angestellt, die 
ihn . zu folgenden Schlussfolgerungen veranlassen: 

1. Die farhlosen Korper, obwol gleich transparent mr die sichtbaren 
Strahl en , hahen ein sehr ungleiches Transmissionsvermogen fUr die chemi

schen Strahlen. 

2. Die in fester Form photographisch-transparenten Ktirper bleiben auch 
im flflssigen oder gasformigen Zustande transparent; die farblosen, trans
pal'(inten festen Ktirper, welche ein betriichtliches photographisches Absor

ptionsvermogen zeigen, haben dies ebenfalls, doch mit mehr odeI' weniger 

Intensitiit, im fliissigen odeI' gasformigen Zustande. Das Transmissionsver
mogen im fliissigen Zustande bleibt dasselbe, gleichviel ob der feste Ktirper 

durch Warme oder durch Auflosung in den fliissigen Zustand versetzt ist. 

Das vollkommene Transmissionsvermogen des Wassers fUr die chemischen 
Strahlen, im Verein mit dem Umstande, dass in keinem FaIle das Verfahren 

der Auflosung Eintluss hat auf die besondere Wirkung del' Strahlen, welche 
die Losung tretren, hat es moglich gemacht, eine grosse l\Ienge von Kiirpern 

zu prflfen, mit denen Versuche sonst unmoglich gewesen sein wlirden, weil 
sie ausserst schwierig in Krystallen von hinliinglicher Grosse und genugender 

Durchsichtigkeit zu erhalten sind. (Kosmos 1862.) 

Nach den Angaben MILLER'S werden die chemischen Strahlen am wenig

s ten vom Bergkrystall, vom Eise, vom weissen Fluorspath und vom Stein-
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salze, am meisten dagegen von den salpetersauren und untersehwefligsauren 

Alkalien absorbirt. 

2. Farbige Medien. 

Von den farbigen Medien werden wir hier nur diejenigen beriieksieh

tigen, welche einen besonderen Bezug auf photographische Verfahren haben. 

1m Allgemeinen lasst sich der Satz aufsteHen, dass ein farbiges Medium, 

. welches zwischen Prism a ond Fensteroffnung eingeschoben wird, eine dop

pelte Wirkung libt, die einerseits von der Farbe des Mediums, andrerseits 

von der Beschaffenbeit des dazu verwendeten Glases abhangt. Wenn das 

Glas dunkelfarbig ist, wird jedenfalls eine Absorption gewisser farbiger Strahlen 

staltfinden, sodass man sieh am besten eines kurzen ond sehr hellen Spek

troms bedient. 

ED. BECQUEREL hat hei Verwendung farbiger Glaser viele aussersl in

teressante Erscheinungen beobachtet, die wir aus seinem interessanten "Me

morie" ausziehen wollen. (Annales de Chimie et de Physique, 1843, tome 9.) 
"Rothes Glas, mit Kupferoxydul gefiirht." Man muss ein ziem

lieh dunkelrothes Glas nehmen, weil dies ein reines Roth zeigt und fast 

monochromatisch ist, indem es den grossten Theil des Roth und den Anfang 

des prismatischen Orange durchHi.sst. Wenn man ein solches Glas vor das 

Strahlenbiindel bringt, welches man, urn ein recht intensives Spektrum zu 

erhalten, ganz aufningt, so sieht man auf der matten Tafel, dass die Lieht

partie zwischen A und del' Mitte des Orange eine sehr deutliche, rothe Farbung 

zeigt und die dunkeln Linien a ziemIich scharf hervortreten. Das Bild ellIlet 

hinter A und hort auf del' and ern Seite zwischen C und J) plotzIich auf. 

Gegen F hin erkennt man ausserdem einen matten Lichtschimmer, was darauf 

hindeutet, dass Strahlen von dieser Brechbarkeit hindurchgehen.-

Wenn man das Spektrum auf einer schon belichteten Jodsilberschicht 

aufnimmt, zeigt sieh bei kraftigem Sonnenlichte, nach Verlauf von zwei 

Stunden, ein Bild auf der Platte, sobald man sie Quecksilberdampfen ausge

selzt hat. Dies Bild entspricht genau dem hellen Theile im Roth und schIiesst 

mit denselben Linien abo Die dunkelu Stellen a sind ziemlich scharf 'wieder

gegeben, ausserdem erkennt man eine schwaehe Wirkung nach E F hin, ein 

Beweis, dass Strahlen von dieser Brechbarkeit auf die Platte wirkten. 

Auch beobachtet man mit Hidfe eines soIchen rothen Glases, dass dort, 

wo das Licht vollstandig absorbirt wird, keine ehemischen Strahlen Iiegen, 

und dass in Betreff del' Silbersalze dies Glas fast nur die fortwirkenden 

Strahlen (rayons continuateiJrs) vollstandig durchgehen lasst (siehe unten). 

Andere weniger dunkelrothe Glaser geben dasselbe Resultat, nur erhli.lt 

man obendrein noch die gegen F liegenden Strahlen auf der Platte. Man 
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sieht also, dass tief dunkelrothe Glaser auch Strahlen von anderer Brech

barkeit als das Roth durchlassen, und dass Jodsilber von Strahlen, die dem 

prismatischen Blan odeI' Griin entsprechen, geschwiirzt wiru. Also ist es 

wahrscheinlich, dass diese Strahlen einwirkten, als MOSER eine jodirte Platte 

mehrere Tage unter einem roth en Glase belichtete, und diesel' Versuch, aus 

dem er schliessen zu konnen glaubte, dass die rothen Strahlen, odeI' Strahlen 

yon derselben Brechbarkeit, naeh langdauernder Einwirkung das Jodsilber 

beeinflussen, beweist niehts in Bezug auf die Breehbarkeit del' aktiven Strah

len, wei! ein rothes Glas versehiedene Arten derselben hindnrchlasst (siehe 

den Anfang dieses Kapitels). 

Goldgelbes Glas. Wenn man VOl' dem Prism a ein hellgelbes Glas an

bringt, hemerkt man, dass del' am wenigsten breehbare Theil des Spektrums, 

d. h. der zwischen A und F gelegene, vollstandig hindurehgeht, wahrend die 

blauen, indigofarbenen und violctten Strahlen theilweise absorbirt werden, 

weshalh iiber G hinaus keine Spur yon Licht wahrgenommen wird. Wird 

dies Spektrum auf schon belichtetem (siehe unten) Jodsilber aufgenommen, 

so zeigt sich zwischen A und F eine Einwirkung, ,velche yon den am wenig

sten brechbaren Strahlen herriillrt, abel' man hemerkt auch eine Einwirkung 

in den brecbbarsten Slrahlen, die auf einer Seite bis J geht, auf der ande

ren zwischen G und F auftritt. Dies Glas wirkt also in gleicher Weise auf 

die chemiscben Strahl en und auf die leuchtenden Strahlen. 

BlauesGlas. Hochst seltsam wirken Glasplatten, die bei durchgehen

dem Lichte azurblau aussehen, auf das Spektrum ein. Wenn sie sehr dunkel 

sind, theilen sie das Spektrum bIos in zwei Theile. Zuerst sieht man die 

rothe Partie A C, dann einen dunkeln Z,yischenraum C Fund dann die 

blaue, indigofarbene und violette Partie, welche fast ollne Absorption hin

dllrehzugehen scheint. Wenn man, wie ich, ein ziemlieh hellblalles Glas ver

wendet, sieht man zuerst die Partie A C in ziemlich intensivem rothen Lichte, 

sodass also die rothen Strahl en fast ohne Absorption hindurchgehen miissen; 

dann kommt eine gelbe Stelle, die yon]) bis in die Mitte yon]) E geht, 

abel' weniger hell ist, als das prismatische Gelb. Es findet hier also partielle 

Absorption statt. Del' Zwischenrallffi zwischen diesen beiden hellen Stell en 

ist weit clunkIer, aber in der :Mitte, zwischen C und JJ, ist ein schwaches 

Orange bemerkbar; in E erbliekt man einen erhellten Theil E H, der am 

Ende des Griin beginnt und an del' aussersten Grenze des Violet anfhort. 

Es treten also vier erhellte Theile auf, die durch drei grosse dunkle Slreifen 

getrennt sind. 

Lasst man dies Spektrum auf Jodsilber willken, so zeigt sich zuerst eine 

"'irknng von N nach F. War das Jodsilber yorher belichtet, so entsteht 

nach 11/2 stiindiger Einwirkung nieht nul' in den brechbarsten Strahl en, sondern 
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aueh ,'on F nach E und von C nach A ein Bild vom erhellten Theile des 

Spektrums; aber der Zwischenraum C E bleibt auf der Platte unverandert, 

denn die Intensitat der gelben Strahlen scheint nieht liber A C hinauszu

gehen, es muss also gegen j) hin eine ziemlich starke Absorption stattfi~den. 
Ais aber die Platte 31/ 2 Stunden belicht~t wurde, sahen wir eine Einwirkung, 

die dem gelben Theile, naeh j) hin, entsprach. Den drei am meisten er

hellten Theilen des Spektrums entspricht also genau das ehemische Spektrum. 

Wahrseheinlich haHe eine den ganzen Tag dauernde Belichtung auch eine 

Amleutung von dem orangefarbenen Streifen gegeben; aber der Versuch'ware 

nieht sehr genau gewesen, weil man diesen Theil des Spektrums nul' schwie

rig von dem zerstreuten Lichte unterscheiden kann, welches ihn umgiebt und 

auf die Lange auch auf die Platte wirkt. 

1m Allgemeinen hahe ieh beim Versuche mit farbigen Glasern gefunden, 

dass, so oft eine Substanz durch Absorption auf einen Theil des Lichtspek

trums wirkte, sie auf dieselbe Weise auf den gleich brauchbaren Theil des 

ehemischen Spektrums, "'elcher eine empfindliehe Substanz verandert, ein

wirkte. Die Unterschiede, welche man im ersten Augenblicke zu bemerken 

glaubt, rulll'en nul' davon her, dass man auf die relative Intensitat der Ein

wirkung beider Spektra, hinsiehtlich ihrer Maxima und deI' Ausdehnung del' 

aktiven Spektra, nicht Riicksieht nimmt. Wenn man sie aur die in dies em 

Paragraphen angedeutete Weise beachtet, wird man einsehen, dass zwischen 

den Lichtstrahlen und den ehemisch wirksamen Strahlen eine gewisse gegen

seitige Abhlingigkeit stattfindet." 

III. Wirkung verschiedener Lichtquellen, 

In allen vorher erwahnten Versuchen hahen wir uns des Sonnenlichtes 

bedient, wenn man abel' eine andere Lichtquelle, eine Gasflamme, einen 

elektrischen Lichtstrom, einen rothglflhenden Platindraht u. s. w. verwendet, 

80 sind die Resnltate nicht dieselbell, anch verhiHt es sieh allders mit den 

dunklen Lilliell, ihrer Zahl und ihrer Allordnung. So giebt, wie bekannt, 

das elektrisehe Licht ein Spektrum mit weiss en Stellen statt der dunk len 

Linien; die blanen Flammen geben ein Spektrum, worin das Violet Yor

herrseht; die rothen eins, worin das Roth iiberwiegt u. s. w. - Aueh die 

chemische Wirkung diesel' Spektren weicht abo Naeh CROOKES, liegt die 

grosse Menge von chemischen Strahl en im Gaslichte zwischen den iinssersten 

dunkeln Stellen des sichtbaren Violet, wiihrend beim Sonnenlichte diese 

Strahl en sieh in viel grossereI' Menge jenseits diesel' Grenzen befinden. Doeh 

ha t man bei Verwendnng dieser Lichtquellen keine merklicherr Abweichungen 

wahrgenommen und ihre photographische Wirkung ist fast dieselbe, wie bei 
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den Sonnenstrahlen; librigens ist es natiirlich, dass die Farbe der Flamme 

einen grossen Einfluss auf die Lage des Maximums der Intensitiit ausiibt; 

dies sind aber Umstande, die nothwendig mehr von der Farbe der I'lamme, 

als von ihrer naliirlichen Bescbaffenheit herriihren. 

Unter den Licbtquellen, welche am meisten cbemische Strahlen zeigen, 

heben wir, nach TALBOT, die Flamme des Cyan hervor, welche im prach

tigen Purpurblau leuchtet; aber die elektrische Lampe des Prof. WAY, von 

der wir Seite 248 sprachen, gieht ein weit intensiveres Licht und l\ann in 

der Photographie liberal! da Verwendung finden, wo das Sonnenlicht im 

Sliche lasst. 

Anmerkung 'des Bearbeiters. Neuerdings scheint das Magnesiumlicht aile 

anderen kiinstlichen Lichtquellen in den Hintergrund drangen zu wollen. Es 

war schon lange von BUNSEN zu diesem Zwecke empfohlen, da seine Licht

kraft nul' etwa 36mal geringer ist als die der Sonne; abel' der hohe Preis 

des Magnesiumdrahtes stand bern mend im Wege. In diesen Tagen ist es 

abel' SONSTADT gelungen, den Magnesiumdraht so billig herzustellen, dass 

man ihn zu etwa drei Silbergroschen per Fass wird beziehen konnen. Ein 

solcher Draht von 1/16 Zoll Durchmesser pfiegt etwa eine Minute vorzuhal

ten; er verbrennt.ohne jeglichen Qualm in der Flamme einer Spirituslampe 

(siehe "Photographische Monatshefte." Mai 1864). 

IV. Wirkung prismatischer Strahlen auf Silbersalze. 

Wir haben schon angegeben, wie die Apparate aufgestellt werden, urn 

ein moglichst reines Sonnenspektrum Zll erhalten; wir haben anch gesehen, 

dass ein FIintglasprisma fUr gewohnliche Untersuchungen allsreicht, man aber 

hei Untersuchungen del' hrechbarsten dunklen Strahleu ein Ql1arzprisma ver

wenden muss. Wegen .seiner Intensitat wird das Sonnenlicht bei photogra

phis chen Untersuchungen fast ausschliesslich vel'wendet, aher die Wirkung 

anderer Lichtquellen kann verschiedene Resultale geben. 

Die photographische Bedeutung diesel' Ahtheilung veranlasst uns, sie fol

gendermassen einzutheilen: 

1. Wirkung der prismatischen Strahlen auf Silbersalze im Allge-

meinen; 

2. Wirkung auf Jodsilber; 

3. Wirkung auf Bromsilber; 

4. Wirkung auf Chlorsil1)er. 

Monckhoven, Handb. d. Photographie. 45 
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1. Wirkung der farbigen Strahlen auf Silbersalze 

im. Allgemeinen. 

Die meisten SilbersaIze, selbst diejenigen, welche gefarht sind, schwarren 

sich im Lichte. Sir JOHN HERSCHEL und ROBERT HUNT haben vielfaltige 

Untersuchungen iiber (liese Salze angestellt und gewaltige Unterschiede in 

Bezug auf EmpfindIichkeit beobachtet. 

Die empfindlichen Schichten werden, wenn die zu priifenden Silbersalze 

unlOslich sind, durch doppelte Zersetzung in der Textur des Papiers darge

stellt; sind sie dagegen losIich, so taucht man das Papier in ihre wasserige 

oder alkoholische Liisung. 

1m Allgemeinen ist im erstern FaIle die Schwarzung eine viel intensi

vere, wenn das Iosliche SilbersaIz, z. B. das Silbernitrat, im Ueberschusse 

vOl'handen ist. 

Die Wirkung des Spektrums auf Silbersalze erstreckt sich yom BIauen 

abwarts bis weit iiber das sichtbare Spektrum hinaus, das Maximum del' 

Intensitat Iiegt abel' im Indigo und Violetten. Merkwiil'diger Weise dul'ch

furchen die dunklen Linien FRAUENHOFER'S, wie das sichtbal'e Spektrum, so, 

in Form weisser Linien, das ullsichtbare Spektrum jenseits des Violet, , wie 

die genauen Zeichnungen von BECQUEREL und STOKES ausweisen. Man be

zeicllIlet diese Linien iibrigens mit den Buchstaben des Alphabets, welche auf 

die in Fig. 226 gebrauchten folgen. 

2. Wirkung auf Jodsilber. 

Es giebt mehrere chemische Maxima fUr diese Substanz, je nachdem 

man sie untel'sucht: 

A. Bei direkter Schwarzung, ohne Hervorrufen. 

a. Auf Jodsilberplatten (j)aguerreotypie). Siehe: R. HUNT, Philosophical 

Magazine. 1840. Das Maximum der Wirkung liegt im Violetten und erstreckt 

sich nach der einen Seite bis ins Blaue, nach der andern weit iiber die 

sichtbaren Strahlen hinaus. 1m anssersten Roth zeigt sich fast keine Wirkung. 

im Orange, Gelb und Griin gar keine. 

b. Auf Papier, durch doppe/te Zersetzung zwischen Jodkalium und 
Silbernitrat bereitet. Das Maximum del' Intensitat wechselt je nach del' Kon

zentration des iiberschiissigen Silbernitl'ats (R. HUNT), findet sich aber ent

wedel' im anssersten Violet (R. HUNT) oder sogar driiber hinans (SIR JOHN 

HERSCHEL). In den andern fal'bigen Strahlen zeigt sicb keine Wirkung, aus

genommen im aussersten Roth, wo sie indessen kaum sichlbar ist. 
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Wenn das iiberschiissige Silbernitrat durch wiederholte Waschungen ent

fernt wurde, verliert das Jodsilber die Eigenschaft, sich im Lichte zu schwarz en, 

obwol im Blau und Violet noch eine Ieichte Farbenanderung stattfindet. 

B. Bei sehr kurzer Belichtung und Hervorrufen. 

a. Mit Quecksilber auf lJaguerreotypplatten. 1m aussersten Roth sehr 
geringe Wirkung, die sich durch rosige Farbung bckundet; im Orange eine 

kaum sichtbare Linie; im Gelb keine Wirkung, im Griinen eine kaum wahr

nehmbare, dagegen im BIau, Indigo, Violet und dem aussersten Spektrum 

hochst energische Einwirkung (ROB. HUNT; SIR JOHN HERSCHEL). 

b. lJW Pyrogallussiiure auf Collodium. 1m Roth keine oder fast gar 

keine Wirkung; im Orange, Gelb und Griin auch bei del' langsten Belich

tung keine Veranderung, wahrend das Elau und die dariiber hinaus liegenden 

Strahlen sehr energisch wirken. Wenn die Belichtung langer fortgesetzt 
wird, als rur die blauen und violetten Strahlen ausreicht, solarisiren sich 

diese, obwol Gelb, Orange und Griin noch keine Wirkung zeigen. Das 

)faximum der Wirkung liegt im Indigo und im Anfange des Violetten 

(CROOKES). 

C. Bei vorhergehender Belichtung und nachfolgendem Auf trag en 

einer alkalis chen Jodverbindung. 

HERSCHEL , TALBOT, R. HUNT, FYFE, LASSAIGNE, und neuerdings POI

TEVIN, haben gefunden, dass ein mehr oder weniger belichtetes Jodsilber

papier, welches dann mit Jodkalium iiberzogen wurde, sich im Lichte um

gekehrt verhalt, d. h. weiss wird und also positive Bilder giebt, und zwar 

sowol hei einer langdauernden Belichtung, als hei einer sehr kurzen mit 

nachfolgendem Hervorrufen. 
1m Sonnenspektrum zeigt sich ebenfalls eine hOchst eigenthiimliche, aber 

sehr verwickelte und schwer zu beschreibende Wirkung (Sir John Herschel, 
Phil. Transactions: On the Action of de Rays of the Solar Spectrum). 

Wenn man vom mittleren Gelb ausgeht, so zeigen sich zwei entgegen

gesetzte Wirkungen. Zuerst wird das Papier weiss yom ausscrten Violet an, 

aber nichl gleicbmassig auf diesem ganzen Raume; zweitens wird es schwarz 

yom Roth bis zum Gelb, aber ebenfalls nicht gleichmassig. Uebrigens ist 

diese Wirkung, je nach der Bereitung des Papiers, eine verschiedene. 

D. Bei geringer vorhergehender Belichtung und nachfolgender 

Einwirkung prismatischer Strahlen. 

Wenn man die empfindliche Jodsilberschicht yor der Einwirkung der 

Strahlen des Spektrums ,mf einige Minuten dem zerstreuten Lichte aussetzt, 
45* 
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sodass eine leichte Zersetzung in del' ganzen Schicht beginnt, wird man be
merken, dass die weniger brechbaren Strahlen, das Roth, Orange und Gelb, 

obwol ausser Stande, fUr sich die Wirkung zu beginnen, sie dennoch be

enden ktinnen. ED. BECQUEREL hat deshalb die brechbarsten Strahlen von 

F bis P er rege nde Strah len (rayons excitateurs) und die von F nach A 
fortwirkenrIe Strahlen (rayons continuateurs) genannt. Die ersteren 

schwarzen Jod- und Chlorsilber, und die letzteren, obwol selbst ohne Ein

fluss auf diese Substanzen, vermogen jene begonnene Wirkung fortzusetzen. 

GAUDIN entdeckte eine bOchst eigentbiimliche Eigenschaft d~r fortwir
kenden Strahlen, wie folgender Versuch lehrt: 

Eine in del' Camera belichtete Platte zeigt noch keine Spur eines Bildes, 
man muss dies erst durch Quecksilberdampfe hervorrufen. Wenn man abel' 

die Platte beim Herausnehmen aus del' Camera hinter ein rotbes Glas bringt 

lind dem Licbte aussetzt, winl die angefangene Wirkung durch die fortwir

kenden Strahlen fortgesetzt, bis das JodsiJber soweit zersetzt ist, dass ein 

Bild sichtbar wird, genau auf dieselbe Weise, als wenn man dasselbe mehrere 
Stunden in del' Camera belichtet hiitte. 

Del' Vel'fasser dieses 'Yerkes hat umsonst versucht, diese Wirkung mit 

dem I' e i n e n Jodsilber del' nassen Verfahren, welches vom iiberschiissigen 

Silbernitrat durch Waschen befreit war, zu erzielen. 

MOSER hatte geglaubt, dass aIle Strahlen die Wirkung beginnen und 

vollenden Mnnen; dies ist richtig, wenn man sich del' farbigen Glaser be

dient, abel' gerade dieserVersuch zeigt die unzweckmassige Verwendung der

selben, wenn es sich um solche Forschungen handelt, denn BECQUEREL hat 

gezeigt, dass wenn man sich del' durch ein einfaches, oder bessel' durch 

ein Doppelpl'isma erhaltenen einfachen Farben bedient, das Gelb durchaus 

keine Einwirkung auf Jodsilber zeigt. 

3. Wirkung auf Bromsilber. 

A. Ditekte Schwarzung. 

1m reinen ZU5tande ist dies Salz wenig lichtempfindlich, es schwarzt sich 

indessen nach Verlauf einer hinreichend langen Zeit. Wenn es abel' auch 

nul' mit wenig iiberschilssigem Silbernitrat zusammen ist, schwarzt es sich 

sehr rasch. 

1m Sonnenspektrum beginnt die Schw5rzung sofort und erslreckt sich 

itber das ganze sichtbare Spektrum und sogar iiber die violetten Strahlen 

binaus. Das Maximum del' Wirkung Iiegt in del' Nahe der dunkeln Linie G 

(SIR JOHN HERSCHEL). 
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BECQUEREL schreibt diese Wirkung dem zerstreuten Lichte zu. welches 

immer dem Spektrum beigemischt ist. Auch wir mitssen, trotz del' hohen 

Autoritat eines SIR ~OHN HERSOHEL, geslehen, dass unsere Versuche mit dent~n 

von BECQUEREL iibereinstimmende Resultate gaben, d. h.: im Roth, Orange 

und Gelb zeigte sich keine, im Griin eine schwache, in den andern Strahlen 

eine sehr energische Wirkung. 

B. Mit Hervorrufen. 

Das feuchle Bromsilber ist unendlich vie! langsamer als das Jodsilber 

und die Bilder zeigen keine besondere Kraft. Wenn die Belichtung fortge

selzt wird, bis sich eine sichtbare Wirkung zeigt, so entsteht beim Hervor

rufen ein sehr schwaches BUd, welches offenbar Solarisation andeutet. Bei 

kllrzerer Belichtung bemerkt man dieselbe Wirkung wie auf Jodsilber, aber 

drei Viertel yom Gritn werden wiedergegeben (SIR JOHN HERSCHEL). WIL

LIAM CROOKES hat auf Collodium dieselbe Wirkung beobachtet und hat be

merkt, dass das Maximum del' Wirkung sich von E und F bis zum Violet 

nach H erstreckt. 

C. Brom- und Jodsilber. 

CROOKES hat auf Papier eine mittlere Wirkung beobachtet, welche hochst 

interessant ist, weil man dabei an del' lntensitat des Schwarz en die Wirkung 

auf Jodsilber am besten erkennt, wahrend die Wirkung auf Bromsilber im 

Griin als rothliche Fiirbllng allftritt. Es giebt also. nach CROOKES, zwei 

deutlich getrcnnte Wirknngen, die jeder Snbstanz, dem J od- odeI' Brom· 

silber. fill' sich zukommen, und nicht als eine einzige Wirkung aufzufassen 

sind, wie wenn die l\tischung beider Korper eine chemische Verbindung ware. 

Vom Staudpunkte del' Praxis aus ist die Beobachtung des Herrn CROOKES von 

Mchster Wichtigkeit. 

4. Wirkung auf Chlorsilber. 

Die ~Wirkung des Spektrums auf ,YO iss esC h lor s il be r richtet sich 

nach del' Natur des zur Bereitung vel' wende ten ChloraIl,ali's und nach der 

Konzentration des liberschiissigen Silhernilrats (R. HUNT). 

Bei reinem Chlorsilber liegt das Maximum del' Wil'kung im Blau und 

erstreckt sich weit liber das Violet hinaus, abel' im Roth, Orange J Gelb und 

Gritn zeigt sich gar keine Wirkung. 

Wenn indessen das Chlorsilber nichl in einem voIlkommen dunklen Zim

mer bereitet wurde, oder "enn das Spektrum nicht vollig rein ist, so fangen 

nach Verlauf einer ziemlich langen Zeit sogar die weniger brechbarfm Strahl en 

an einzuwirken und zwar in Tonabstufungen, welche den Farhen des Spek

trums entsprechen. 
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Die ohen heschriebene merkwiirdige Erscheinung der fortwirkenden 

Strahlen findet, wie auf Jodsilber, so auch auf Chlorsilber AnwenduDg. 

Die Wirkung prismatischer Strahlen auf violettes Chlorsilher ist 

hochst merkwiirdig. Man bereitet sich diese Chlorverbindung, indem man 

metaIlisches Silher mit Kupferchlorid hehandelt oder einfach ein gewiihn

liches Chlorsilberpapier im Lichte sich sehwiirzen Iii sst. Ein so hereitetes 

Chlorsilber empfiingt und behiiIt den Eindruek der Farben, von deneD es 

getrofTen wird. Wir werden diesen, Heliochromie benannten Zweig del' Pho

tographie spater genau beschreiben. 

Wie wir Seite 9 und 10 angegeben hahen, hat SIR JOHN HERSCHEL 

1840 die ersten Versuche in dieser Richtung angestellt. 

BEiCQUEREL (Annales de chimie, 1848 und 1849) erzielte hessere Er

folge, indem er polirte Silberplatten verwendete, die auf einige Augenblicke 

in eine Liisung von Kupferchlorid getancht waren, wodurch sie eine violette 

Farhung erhalten. Merkwiirdig ist dabei, dass auf solche Platten das Spek

trum im Orange und Roth am kraftigsten, also umgekehrt einwirkt wie auf 

weisses Chlorsilber. 

Uehrigens hat dieser Theil der Photographie eine solehe Bedeutung, 

dass wir uns ausfiihrlich dariiher verhreiten miissen, urn unsern Lesern Ge

legenheit zu gehen, diese schOnen Versuche zu wiederholen und vielleicht -

zu vel'VoIlkommnen. 

He liochromie. 

Das violette Silberchloriir, miige man es nun durch Lichtwirkung auf 

gewohnliches Chlorsilber oder durch Einwirkung von Kupfer- oder Eisen

chlorid auf metallisches Silber bereitet haben, scheint ein Suhchloriir Zll sein. 

Doch sind tiber die Existenz dieses Salzes die Chemiker noch uneins, 

obwol, seit WOHI,ER die krystallisirten Suhsalze des Silbers, in Verhin

dung mit WOLFRAM und MOLYBDAN, entdeckt hat, man im Allgemeinen die 

1\1 0 g 1 i c h k e i t des Vorhandenseins eines solchen Suhchloriirs zugiebt. 

Zu Gunsten des Subchloriil's spricht hesonders der Umstand, dass weisses 

Chlorsilber sich in Salpetersaure schwarzt, denn es ist schwer einzusehen, 

wie es sich in rliesem Zustande in Chlor und metalliscbes Silber zersetzen 

sollte. 

Man kiinnte zwar zugeben, dass aus der Einwirkung von Kupferchlorid 

auf metallisches Silber ein besonderer molekularer Zustand hervorginge; wenn 

man aber Ammoniak auf die Platte giesst, iiherdeckt sie sich reicbIich mit 

einem schwarzen Pulver aus metallischem Silber, was deutlicb auf die An

wesenheit eines dazwischenliegenden Chloriirs hinweist. 
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Diese Thatsachen veranlassen uns zu glauben, dass wenn sich unter 

(lies en Umstallden auch nicht ein reines Subcbloriir des Silbers bilden mag, 

wenigstens ein iihnIiches Salz entsteht, welches mit einer variirenden Menge 

gewiihnIichen Chloriirs gemischt ist. 

Die Platten zur Farbenaufnahme werden am besten auf folgende Weise 

bereitet: 

Man nimmt eine gewohnliche Daguerreotypplatte, firnisst sie an del' Ku

pferseite, und nachdem man in eine der Eeken ein kleines Loch gebohrt hat, 

polirt man sie an der Silberseite, wie wir Seite 140 angegeben haben. 

Nun wird die Platte an einem versilberten Kupferdraht befestigt und mit 

dem positiven Pole (Kohle) einer Batterie in Verbindung gesetzt, die aus z,~·ei 
BUNSEN'schen Elementen besteht. Am andern Pol der Batterie (Zink) wird 

mit einem Kupferdraht eine Platioplatte befestigt.; die beiden Platten werden 

dann auf einige Augenblicke in ein Gemiseh von einem Theile reiner Chlor

wasserstoffsaure und 8 Theilen Wassel's getaucht. Die Saure wird zersetzt, 

der WasserstofI begiebt sieh an das Platin und das Chlor zllr Silberplatte, 

welche dadurch gerarht wird. 

Diese Operation kann in einem schwach erhellten Raume vorgenommen 

werden, weil die so hereitete Schichl nieht sehr lichtempfindlich ist. 

Das Silber nimmt in diesem Bade nach einander die Farben dunner 

BHittchen an, die bei durchgehendem Lichte betraehtet werden. Wenn man 

die Dicke dieser Farbensehichten andert, erhiiIt man eineo mehr odeI' weniger 

guten Abdruck des Spektrums. 

BECQUEREL hat dies dadurch sehr erieichtert. dass er ein Voltameter 

v~rwendete, welches durch Ansammeln des Wasserstoffs richtige Vertheilung 

des Chlors ermoglicht. 

Je dunner die Schicbt ist J desto empfindlicher ist sie, aber die Nuancen 

sind weniger schon. 

NIEPCE von S1. Victor hat in einem der Akademie del' Wissenschaften 

in Paris 1851 eingereichten Memoire eine andere Bereitung der empfind

lichen Schicht angegeben, indem er die polirte Silberplatte in Chloride odeI' 

Chlorure, vermischt mit Kupfersalzen, taueht. Er hat bemerkt, dass diese 

Chlorverbindungen del' Schicht die Eigenschaft verleihen, sehr leicht die 

Farben 'viederzugeben, welche sie selbst der Alkoholllamme ertheilen. 

Auf welehe Weise man die Platte aber auch bereiten mag, so muss sie 

doch stets uber einer Spiritusllamme sorgfaltig getrocknet und mit einem 

Bauschchen Watte abgerieben werden, wodurch ein leichter Flaum entfernt 

wird, der aus mechanischen Verunreinigungen der OberfIache herzustammen 

scheint. 
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Die Menge des entstandenen Chlorurs kommt fast der Menge des Jodiirs 
gleich, welches auf einer sensibilisirten Collodium platte vorhanden ist. Die 
empfindJiche Scbicht hat also eine gewisse Dicke. 

1m zerstreuten Lichte nimmt die Platte eine grauviolette Farbung an, 
iihnlich wie Positivpapiere, die lange Zeit den Sonnenstrahlen ausgesetzt waren; 
setzt man dieselbe aber den Strahlen eines sehr kurzen und hellen Spektrums 
aus, so wirken zuerst Orange und Roth, und die Platte nimmt eine ent
sprechende rothe Farbung an. Je langeI' das Spektrum einwirkt, desto mehr 
dunkelt diesel' Theil und wird zuletzt ganz schwarz; das Bild verlangert sich 
iiber die Linie A hinaus in den von HERSCHEL als Karmesinroth bezeich
neten Theil des Spektrums hinein und nimmt hier einen dunkel-amaranth
farbigen Ton an, welch or den Uebergang yom Roth des Spektrums zum 
Violet anzudeuten scheint. Grun, Blau. und Violet treten ziemlich deutlich 
hervor, aber Orange und Gelb zeigen sich nur im Anfange. 

Die Farben des Bildes, zumal wenn das Spektrum lange einwirkt, sind 
dunkel,besonders im Karmesinroth; am lebhaftesten sind Blau, Indigo und 
Violet. 

Ueber das Violet hinaus bildet sich ein grauer Streifen, der nicht nur 
dem Lavendel von Sir JOHN HERSCHEL entspricht, sondern sich noch viel 
weiter erstreckt. Bemerkenswertb ist nach BECQUEREL die Thatsacbe, dass 
beim Anhaucben der Platte del' Athem sich vorzugRweise an dieser Stelle 
verdiehtet, selbst wenn die Einwirkung nieht lange genug dauerte, urn dem 
Auge siehtbar zu werden. Es herrscht hier also eine ganz besondere Strah
lung des Liehtes, die vielleieht von den chemischen Strahl en herriihrt, auf 
welehe schwefelsaures Chin in am meisten einwirkt. 

BECQUEREL glauht, dass diese Wirkung yom gewohnliehen Chloriir her
riihrt, welches dem Subchlorur beigemischt ist, denn die Ausdehnung diesel' 
-ultraprismatisehen Wirkung andert sich mit del' BereiLungsweise del' empfind
lichen Schicht, sodass also das Subchloriir auf das siehtbare Spektrum be
schrankt hliebe, wahrend das beigemisehte gewohnliehe Chlorur noeh jenseits 
des Spektrums einen grauen Ton hervorriefe. 

'Yeisses Licht liussert keine Wirkung, man kann aber auch hier ein 
Resultat erzielen, ,renn man gewisse Veranderungen mit der empfindlichen 
Schieht vornimmt. Es geniigt namlieh, die Platte etwa 36 bis 48 Stunden 
in einem Troekenapparate auf 35 0 C. zu erwarmen, oder besser, sie dieselbe 
Zeit unter einem rothen Glase dem Tageslichte auszusetzen, urn der Chlor
schieht die Eigenschaft zu verleihen, das Spektrum weit lebhafter wiederzu
geben und yom weiss en Lichte einen weissen Eindruek zuruckzulassen. 

Noeh ist es BEOQUEREL nieht gelungen, den Platten hinlangliche Empfind
lichkeit zu geben, urn Gegenstiinde in der Camera aufzunehmen, aber NIEPCI;; 
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von St. Victor erlangt dies Resultat Daeh einem bis jetzt Doeh nieht verliffent
Iiehten Verfahren. 

Wie wirkt das Licht auf violettes ChlorsiIber? Augenseheinlieh liegt eine 
chemisehe Wirkung vor, vielleicht im Verein mit einer noeh unbekannten 
physikalisehen Wirkung, weil sieh ein elektrischer Strom bei zwei dureh 
einen Metalldraht verbundenen und in angesauertes Wasser gelegten Platten 
zeigt, wenn die eine belichtet wird. Woher aber die Farben? Dies hat bis 

jetzt die Wissensehaft noch nic~t aufzuklaren vermocht. 

Noeh ist es nieht moglich geworden, die heliochromischen Bilder zu 
fixiren. Die Chemie lehrt, dass aHe Korper, welche weisses ChlorsiIber auf
losen, aueh das violette Chloriir in metallisches Silber und gewohnliches Chlo

riir zerlegen. So wird auch das photochromatische BUd durch Ammoniak, 

Cyankalium, unterschwefligsaures Natron u. s. w. zerstort, indem es nur eine 
graue Spur feinvertheilten Silbers zuriickliisst. 

BECQUEREL, NIEPCE von S1. Victor, und wir selbst haben umsonst eine 
sehr grosse Anzahl von Substanzen dnrchprobirt, urn diese Bilder zu fixiren; 
aber nicbts beweist die Unmoglichkeit dieses Strebens, wie folgender Versuch 

NIEPCE'S von St. Victor bezeugt: 

"Wenn man beim Herausnehmen aus dem Chlorbade die Platte bIos trock
net, ohne die Temperatur so weit zu erhOhen, dass eine :Farbenanderung auf
tritt, und sie dann unter einem kolorirten Kupferstiche belichtet, m'halt man 
nach sehr kurzer Exposition einen Abdruck des Kupferstichs mit allen Farben, 
aber diese sind meist unsichtbar, nur einige erscheinen bei sehr langeI' Be
lichtung, llamlich Griin, Roth und bisweilen das Blau; die andern und haufig 

auch die erwahnten sind, obgleich vorhanden, im latenten Zustande geblieben, 
Man erhalt den Beweis dafiir, wenn man ein Biiuschchen Watte, womit schon 

eine Platte geputzt wurde, in Ammoniak taucht und damit leicht iiber die 
Schicht hirifiihrt, denn nun erscheint allmalig das Bild mit allen Farben. 

,,~Ian mussie die diinne Chlorsilberschicht auf del' Oberflache entfer

nen, urn zu del' tieferen, dal'Unterliegenden Schicht zu gelangen, die un

mittel bar auf der Silberplatte Iiegt nnd auf der das BiId entstanden ist. 

"Hieraus geht hervor, dass es zur ganzlichen LOsung des Problems nur 

darauf ankommt, eine Substanz zu linden, welche .das Bild entwickelt und 
vielleicht zugleieh fixirt." 

Anmerkung des Bearbeiters. NIEPCE von St. Victor, der auf die Lon
doner Industrieausstellung von 1862 zwolf farbige Bilder gesehickt hatte, hat 

neuerdings seine verbessel'ten Methoden veroffentlicht; die ganze Heliochromie 

ruht abel' auf so unsicherer Basis, dass wir· es fUr Papiervergeudung halten, 

weiter darauf einzugehen. 
Monckhoven, Handb. d. Pholographie. 46 
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Photocbromatische Bilder kann man, wie auf Silberplatten, so auch auf 
metallischem Silber erhalten, welches auf Glas niedergeschlagen ist (LIEBIG'sche 
Silberspiegel), ja selbst in einer Collodiumschicht; aber immer isl. der Abdruck 
weniger schOn als auf polirten Silberplatten. 

Das Chlorsilber ist bis jetzt die einzige Substanz, welche wohlkonsla
til'te farbige Bilder geliefert hat, auf Jod- und Bromsilher entstehen sie unler 
gleichen Bedingungen nicht. Freilich hat man unter gewissen Umstanden 
Bilder erhalten, die zufallig Farben zeigten, abel' sie l'iihrten von Haut
chen her, die sieh aus Dampfen ablagerten, oder von Stoffen, die im 
Waschwasser gelost waren. Uehrigens ruhren diese Farben zuweilen auch 
von den bel,annten NEWToN'schen Farbenringen her und weehseln je nach 
del' Neigung der Platte zum Lichte, wahrend in den Vel'fahl'en von BECQUEREL 
und NIEPCE die Schieht nicht die Farbe dunner BIattchen zeigt, sondern im 
Vergleich damit eine gewisse Dieke hat. 

V. Wirkung der prismatischen Strahlen auf andere 
Verbindungen als Silbersalze. 

Wir konnen hier nicht die Wirkung des Spektl'ums auf die grosse Menge 
del' belmnnten liehtempfindlichen Substanzen beschl'eiben, sondern mussen 
in diesel' Hinsicht auf das ausfiihrliehe, oft citirte Wel'k von HUNT verweisen: 
"Researches on Light." 

1m Allgemeinen liegen die Strahlen, ,wiehe mit del' grossten Akliritat, 
llnd so zu sagen ausschliesslich wirken, zwischen dem Blau und del' aussel'
sten Partie des breehharsten Spektrums, sod ass das Maximum sich im Blau, 
Indigo lind Violet, selten driiber hinaus findet. 

Einige Suhstanzen bieten hesondere Eigenthiimlichkeiten, die wir bervor
hehen wollen. 

Ein mit Chlorgold hereitetes Papier, welches einige Minuten hinter einem 
Negativ exponirt ",ird, sodasg eine sichthare Lichtwil'kung heginnt, falirt im 
Dunkcln in der Lichtwirkung fort und nach Verlauf einiger Stunden gewi)lllt 
das Bild cine sehr grosse Kraft, gerade als wenn man die Beliclitung fort
gesetzt hatte (SEEBECK). 1m Sonnenspektrum vel'halt sich das Papier auf 
[thnliche Weise; nach einstiindiger Einwirkung sieht man nichts, aber 
wenn man den begonnenen Eindruck im Dunkeln fortwirken lasst, wird das 
Bild nach einigen Stunden sichthar. 

Ein mit alkoholiseher Guajaktinktur getranktes Papier zeigt in den dunklen 
Strahlen, ilber das Violet hinaus, die grosste Wirkung, es nimmt in den brech
barsten Strablen eine blaue Farbung an und bleibt im Roth, Orange, Gelb 
und Gl'iin vollig farhlos. Hat man es aber vorber so lange he1iehtet, bis die 
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b1aue Fiil'bung auftl'itt, so wird es dUl'ch die zwischen Roth und,Griin liegen

den Strahlen weiss, wahrend die blauen Strahlen u. s. w. die Wirkung fort

selzen. Diese interessante Erscheinung wurde von WOLLASTON beobachtet. 

Auch die Wirkung der prismatiscben Strahlen auf organische Farbstoffe 

ist bemerkenswerth, indem diese Farben dllrch verschiedene Partien des 

Spektrums, die abel' immel' zwischen Roth und Violet liegen, zerstort wer

den, wie HERSCHEL nachgewiesen hat. Ja, diejenigen Slrahlen, welche am 

zerstorendsten auf einen Pflanzenfarbsloff wirken, sind im Allgemeinen die 

Komplementarfarben zur zerstortcn Farbe. 

Was den Eintluss des Lichtes auf Pflanzen anbetrifft, so herrschen 

hieriiber bei den Forschern sehr abweichende Ansiehlen, indem Einige be

haupten, dass die Pflanzen im gelben Lichte am lebhaftesten wachsen, wah

rend Andere das Blau vorziehen. 

Wir konnten hier noch viele Thatsachen anfiihren, abel' keine TheOl'ie, 

die irgend welches Licht .auf diese seItsamen Erscheinungen wiirfe, welche 

Gegenstand so vieleI' widerspreehender Beobaehlungen, selbst von Seilen aus

gezeiehneter Gelehrten, gewesen sind. 

Die TheOl'ie del' erregenden und fortwirkenden Slrahlen scheint, inner

halb gewisser Grenzeu, auf aile Iichtempfindlichen Substanzen Zll passen, abel' 

es giebt zahlreiche Ausnahmen, die es unmoglich machen, dies Gesetz be

stimmt auszusprechen. 

Die Erscheinung del' Aufspeicherung des Lichtcs, welehe neuer

dings von NIEPOE von St. Victor cntdcekt wurde, gehort nul' del' reinen 

Physik an, weshalb wir hier nieht weiter davon zu reden haben. 

VI. Messung der chemischen Wirkung des Lichtes. 

Wir haben schon auf Seite 11 von den Resultaten gesproehen, welche 

BUNSEN und ROSOOE erhielten, in Betreff del' ehemisehen Wirkung des Lichtes 

wahl'end del' verschiedenen Jahreszeiten, und im Veri auf diescs Werkes wnl'de 

von uns die Thatsache hervorgehoben, dass die ehemische Wirkung des Lich

les an einem und demselben Tage sieh andere. Obwol dies Studinm der 

reinen Physik angehi:irt, mogen hier doch einige Worte folgen iiber die l\Iittel, 

welehe zur Messung der chemise ben Wirkung des Lichtcs in Anwendung 

kommen. 

Wie oben angegeben wurde (Seite 11), verbindet sicb ein Gemisch von 

Chlor und Wasserstoff langsam im zerstreuten nnd mit Explosion im dil'ekten 

Sonnenlichte, indem sieh Chlorwasserstoffsaure biltlet, die hekanntlich im 

Wasser ausserst loslieh ist. Wenn man nun gleiche Raumtheile Chlor und 

Wasserstoff mit etwas Wasser in ein Glasrohr bringt, kann die Menge von 
4G* 
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Chlorwasserstoffsaure, welche sich in einer gegebenen Zeit bildet und im 

'Vasser lost, als Vergieichungsmassstab fUr die versehiedenen Liehtquellen 

dienen. Doeh muss das ChI or im Dunkeln bereitet werden, weil sonst die 

Verbindung so gar ohne Mitwirkung des Liehtes VOl' sich geht. 

Trotz del' gross en Genauigkeit jener von BUNSEN llnd ROSCOE angegebe

nen Messungsmethode glauben wir doeh, dass wegen derSchwierigkeit ihrer 

Ausfiihrung die Photographen weniger genaue, abel' leichter ausfUhrbare Vel'

fahren vorziehen werden. 

Eine sehr einfache Methode wurde von DRAPER angegeben. Er bereitet 

sich eine Losung von oxalsaurem Eisenoxyd in destillirtem Wasser und fUllt 

damit eine Flasehe bis oben hin. Auf diese Flasche setzt er ein S formig 

gezogenes Glasrohr von geringem innern Durchmesser. Dieses Rohr wird in 

cinen durehbohrten Kork geschoben und auf die Flasehe gesetzt. Dureh den 

Druck beim Aufpressen des Korkes steigt die Fliissigkeit in das Rohr und 

fliesst am Ende desselben heraus. 

Unter dem Einflusse des Lichtes zersetzt sicb das oxalsaure Eisenoxyd 

mit Entwickelung von Kohlensaure, die man auf del' pneumatischen Wanne 

in eincm graduirten Cylinder auffangt, um naeh den 'Raumverhaltnissen des 

Gases die chemische Wirkung des Lichtes zu bemessen. Wei! abel' Kohlen

saure in Wasser loslich ist, muss man Wassel' verwe.nden, welches vorher 

mit Kohlensaure gesatligt wurde. 

FOWLER hat im "British Journal of Photographie" vom Oktober 1858 

eine andere Methode angrgeben, die auf demselhen Prinzipe beruht. Er 

mischt in del' Dunkelheit wasserige Losungen von oxalsaurem Ammoniak nnd 

Quecksilberchlorid und fUllt eine Flasche damit in oben angegebener Weise. 

1m direkten Sonnenliehte, ja sogar im zerstreuten Lichte, triibt sich diese 

Fliissigkeit unter Ausscheidung von Salmiak, QuecksiIberchloriir und Kohlen

saure. Letztere wird wie oben in einem graduirten Cylinder aufgefangen. 

Diese Andeutungen werden genLlgen, um die Art und Weise deutlich zu 

machen, auf welche solehe Versuche ausgefflhrt werden. 

VII. Thermographische und elektrographische Bilder. 

Nicht bIos das Licht, aueh Wiirme und Elektrizitat konnen Bilder ent

sl ehen lassen durch Strahlung, Beriihrung, Ueberstromen eines Fluidums aus 

einem Korper in den andern u. s. w. In Betreff del' Warme hat diese That

sache fiir den Physiker durchaus niehts Ueberraschendes, da die Untersu

chungen von MELLONI iiber Strahlung und von PROVOSTAYE und DESAINS iiber 

Polarisation del' Wiirme die fast vollstandige Identitat von Licht und Warme 

erwiesen haben; in Betreff del' Elektrizitiit, diesem am wenigsten gekanntcrr 
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Theile der Physik, hat die Entstehung von lIildern in der That etwas sehr 

Ueberraschendes, weil wir ganz ausser Stande sind, cine irgendwie rationelle 

Erklarung dafiir zu geben. 

a. Thermographische Bilder. 

MOSER aus Konigsberg machte die interessante Entdeckung, dass ein 

Korper, welcher in der Dunkelheit in geringer Entfernung von einer metal

lisehen Flache aufgestellt wird, durch kiirzere oder langere Exposition seiu 

Bild auf dieselbe iibertragt. MOSER schliesst daraus, dass es Strahlen giebt, 

fiir welche die Netzhaut des Auges nicht empfiinglieh ist, die aber dennoeh 

einen solchen Eindruek auf gewisse Oberflaehen iiben, dass man dureh Kon

densation von Dampfen ihre Bilder hervorrufen kann. Er nennt diese Strah

len unsichtbare Strah1en. 

Schon fruher bemerkte der hertihmte BiIdhauer RAUCH, dass ein Ku

pferstich, welcher mit einer Glasplatte in Beriihrung gewesen war, sieh auf 

derselben abgebildet hatte. Zur Erinnerung an diese schone Beobaehtung 

Hannie MOSER die Bilder, welche durch Beriihrung der Korper im Dunke1n 

entstehen, RAUCH'sche Bilder. 

ROBERT HUNT wiederholte die Versuehe ~IOSER'S nnd bewies dureh 

schlagende Versuche, dass die in absoluter Dunkelheit erlangten Bilder dureh 

Wiirmeaustausch veranlasst werden. 

DRAPER hat 1840 entdeekt, dass wenn man auf einer sehr kalten polirten 

l\fetaIIplatte ein Geldstllck langere Zeit liegen lasst, dasselbe nach dem Ab

heben ein Bild zuriicklasst, welches durch Anhauchen sichtbar "ird und so

gar mehrere Tage nachher sich noeh hervorrufen 1iisst. 

R. HUNT bemerkte, dass man, um sehr scharfe Bilder zu erhalten, mit 

rerschiedenen Metallen operiren miisse, z. B. mit einer Silber- odeI' Goldmiinze 

auf einer Kupferplatte, dass ferner das Bild desto scharfer wird, je ungleicher 

das Warmeleituugsvermogen der betreffenden lUetalie ist. So legte er auf 

eine polirte Kupferplatte eine Silbermllllze, eine Gold- und eine Kupfcrmtinze. 

Als er nun die Platte auf der Spirituslampe miissig erwiirmte und dann Queck

silberdampfe darauf einwirken liess, zeigte sich ein deutlicheres Bild von der 

Silber- und Goldmiinze, als von dem Kupferstiick. Uebrigens traten nicht 

nur die Rander der Miinzen, sondern auch die Buchstaben scharf hervor. 

Demselben Gelehrten verdanken wir folgende schOne Beobachtungen: 

Man legt auf eine Kupferplatte eine blaue, orangefarbene und rothe Glas

platte, sowie Stucke von Flintglas, Cmwnglas und Glimmer. \Venn nach 

halbstiindigem Kontakte die Bilder sichtbar gemacht werden, bemerkt man, 

dass das orangefarbene Glas ein deutliehes Bild giebt, das rothe ein weniger 

gutes, das blaue abel' gar keins. Auch Crownglas nnd Flintglas haben auf 
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die Platte gewil'kt, wahrend del' Glimmer keine Wirkung ausiibte. Verwendet 

man dagegen, statt del' Quecksilberdampfe, Joddampfe zum Hervorrufen del' 

Bilder, so giebt del' Glimmer ein sehl' scharfes Abbild. 

Es ist nicht nothig, dass die hetreffenden Theile sich beriihren, urn mit 

Quecksilher odeI' Joddampfen sichtbal'c Bilder zu geben, denn wenn man auf 

eine polirtc Kupferplatte eine dicke Glasplatte legt und auf diese Miillzen 

und verschiedene andere Gegenstande hringt, so entstehen ehenfaUs Bilder 

von diesen Korpern, sofern man £las Ganze iiber Nacht liegen Hisst und am 

and ern Morgen hel'Vorruft. Ja, sogar ein Holzbret, welches in zwei Centi

meter Entfernung oberhalh del' Miinzen angebracht wurde, giebt ein schwaches 

Bild. 

Da HUNT bemerkt hatte, dass schwal'zes Papier ein kl'aftigeres Bild gab 

als weisses, verwenrlete er diese Erfahrung auf folgende Weise zum Kopiren 

yon Kupferstichen. 

Eine yolllkommen polirte Kupferplatte wird in eine Losung von salpeter

sanrem Quecksilberoxyd getaucht und sofort abgewaschen, urn das Quecksil

bersalz zu elltfernen. Auf dem Kupfer befindet .sich ein metallischer Nieder

schlag, und wenn die Platte mit etwas Baumwolle polirt wird, zeigt sie eine 

spiegelnde Oberflache wie eine Glasplatte. ~Ian bedeckt sie mit einem ihret' 

Grosse entsprechenden Kupferstich, auf welch en man zwei odeI' drei Lagcn 

Papier legt. Dies wird abermals mit cinel' starken Glasplatte bedeckt, damit 

zwischen del' amalgamirten Kupfcrplatte und dem Kupferstich innige Beriih

rung stattfinde. Diese Beriihrung mnss etwa eine Stunde danern, kann abel' 

auf zehn bis zwanzig Minuten abgekiirzt werden, wenn man die Knpferplatte 

massig erwarmt. Nach Verlauf diesel' Zeit nimmt man den Kupferstich und 

die Glasplatte fort und setzt die Kupferplatte Quecksilberdampfen aus. Das 

Bild erscheint in einigen Sekunden, indem sich die Quecksilbertheilchen an 

den Stellen ablagern, welche den Weissen des Rildes entsprechen. Das Bild 

ist zwar schwach, kann abel' bedeutend verstarkt werden, wenn man Jod

uampfe daranf einwirken lasst. Dicse lagern sicb an den vom Quecksilber 

verschonten Stellen ab, welche den Schwarzen des Bildes entsprechen. Das 

J od schwarzt diese Stellen, sod ass also das Bild auf del' spiegelnden Ober

flache des Quecksilbers aus schwarzen Stellen besteht. 
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b. Elektrographische BUder. 

Zahlreich und durch vollgiiltige Zeugnisse helegt sind die BeispieIe, dass 
der Blitz, von einem Gegenstande auf einen andern iiherspringend, darauf ein 
Bild des erstern zuriickliess, welches entweder von gleicher Grosse oder viel 
kleiner war. So schlug z. B. der Blitz am 18. Juli 1689 in den Thurm der 
Kirche St. Sauveur zu Lagny. Ais man spiiter nachsah, fand sich, dass die 
Buchstaben eines Buches, welches aufgeschiagell auf dem Altar lag, sich auf 
dem Altartuche ahgehildet hatten. 

Diese Erscheinung liisst sich ubrigens mit Hiilfe der Elektrisirmaschine 
wiederholen. Ais KARSTEN eineMiinze auf eine Glasplatte legte und eine 
polirte Metallplatte darunler schob, darauf das Geldstiick mit einer starken 
Elektrisirmaschine in Verbindung setzte und zwischen der Miinze und dem 
!Ietall Funken iiberspringen Uess, bemerkte er, dass beim Anhauchen der 
GlaspIatte ein Bild des Geldstiicks sichtbar wurde. 

DELARIVE hat diese Wi.rkung als Polarisation der GlasmolekUle erkliiren wol
len, eine Hypothese, welche ehensowenig geniigt, wie die meisten in Betreff del' 
elektrischen Erscheinungen aufgestellten Erklarungen. Aueh KARSTEN, RIESS, 

DovE, KNORR U. s. w. hahen viele ausserst interessante Beobaehtungen uhel' 
elektrographische Bilder angestellt; aber die Ursachen sind ebensowenig erkliirt, 
weil sie auf Molekularerscheinungen hinauslaufen, deren Geheimniss die Che
miker vergebens zu durehdringen such en. In Betreff dieser Hypothesen wollen 
wir daher unsere Leser lieher auf die Originalwel'ke verweisen, aIs uns zum 
Echo derseIben in diesem Buche maehen. 

Anmerkung des Bearbeiters. Die FaIle, wo der Blitz als Photograph 
auftritt, sind ziemlieh hiiufig; den iiltesten hekannten Fall hat DR. v. MONCK
HOVEN angemhrt. Da aher manehe Leser eine so alte Beobachtung bezweifeln 
konnten, wollen wir einige neuere Angahen hinzufiigen. 1m Jahre 1812 
todtete del' Blitz in der Nahe von Bath in England sechs Schafe, auf deren 
Hauten man an der Innenseite ein Bild der Gegend vorfand; 1830 schlug del' 
Blitz in ein Schloss der Vendee ein und zeichnete auf das Kleid einer Dame 
die Lehne des StuhIs ah, auf welchem dieselbe beim Einsehlagen des Blitzes 
gesessen hatte; 1852 entdeckte man auf den BHittern eines Palmhaums, der 
vom Blitze zerschmettert worden war, seharfe Bilder von einer Fiehtengruppe, 
die nieht weniger als 340 Fuss von den Palm en entfernt war. Der neueste 
Fall stammt aus dem Jahre 1857. Eine Kuh und ihre Hiiterin wurden vom 
Blitze erschlagen, wohei das Bild der Kuh sieh auf der Brust des Madehens 
zeigte. 
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Del' Blitz ist abel' nicht bIos selbst ein Photograph, er lasst sich auch 

photographiren. 
Del' beruhmte Physiker DOVE hat dies durch den Photographen GUNTHER 

in Berlin mit Erfolg ausfiibren lassen. Er begab sich mit diesem in einer 
Ge\yitternacht auf die Sternwarte; die priiparirte Platte wurde exponirt, und 

als ein Blitz herniederschliingelte, setzte GUNTHER rasch den Deckel des Ob

jektivs auf. Beim Hervorrufen erschien ein deutliches Bild des Blitzes: eine 
Thatsache, welche sich aus der Beobachtung DovE's erkliirt, dass die anhal

tenden Blitze aus einzelnen unterschiedenen Entladungen bestehen, gerade so, 
wie bei der Leydener Flasche das, was ais einzelner Funke erscheint, eine 

Reihe vieleI' momentaner Funken ist. 



Anwendung der Photographie 
auf 

wissensehaftliehe Beohaehtungen *). 

1. Meteorologie. 

Man begreift, von welch em Nutzen die Photographie fUr die genaue 
Darstellung meteorologischer Erscheinungen sein kann, z. B. fUr die Darstel
lung der verschiedenen Wolkenarten, der Gestalt des Blitzes, von Wasser
hosen, des NordIichtes, von Hofen, Nehenmonden etc. Bierzu wird man 
sich des Objektives von Herrn SUTTON, welches Seite 99 f. erwahnt worden 
ist, mit dem grossten Vortheile hedienen, weil dasselbe einen grossen Winkel 
fasst. Hinsichtlich des Verfahrens scheint der Gebrauch von Collodium wegen 
seiner Empfindlichkeit und wegen der Feinheit seiner Bilder der vortheil
hafteste zu sein. 

Auf einigen Ohservatorien, dem vom Kew z. B., wird die Photographie 
flir die Registrirung der Schwankungen des Barometers, Thermometers, 

Elektrometers *") etc. henutzt. 
Figur 228 gieht einen Begriff von einer sol chen Einrichtung fur ein 

Barometer. a ist eine Oel- oder Petroleum-Lampe, oder ein Gasbrenner. 
ABC ist ein Spiegel (parabolisch in seinem horizontalen, geradlinig in sei
nem senkrechten ~chnitte), welcher das Licht in seiner Brennlinie auf die 
Quecksilbersaule b konzentrirt; ]) ist eine cylindrische Linse, welche die 
Lichtstrahlen auf einer photographischen Platte E F vereint, die horizontal 
verschohen werden kann. 

Indem die Quecksilbersaule einen Theil der Lichtstrahlen auffangt, er
zeugt sie ein BiId, dessen Kurven den verschiedenen Hohen der Saule und 
also dem verschiedenen LuCtdrucke entsprechen. 

*) Anmerkung des Bearbeiters. Wegen Arbeitsiiberhiiufung des Herausgebers 
wurde dieser Theil des Werkes von Berm Cando rer. nat. HEDICK: iibersetzt und 
korrigirt. 

"'*) F. RONALDS, Description de quelques instruments magnetiques, etc., traduction 
de Moigno, 1855. 

Monckhoven, Bandb. d. Photographl •• 47 
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Die Einzelheiten der Einrichtung andern sich mit den Umstanden. An

statt eines parabolischen Spiegels, welcher sehr schwierig herzustellen ist, 

kann man sich einfach einer versilberten und polirten Kupferplatte bedienen, 

die man zum Theil cylinderfOrmig mit Hulfe von hinten angebrachter SteIl

schrauben kriimmen kann. In der Brennlinie derselben wird del' Gasbrenner 

aufgestelit. Die Strahlen der LichtqueIle, welche auf diese Weise ungefahr 

parallel werden, fallen auf eine grosse eylindrische Linse und von da auf 

eine zweite klein ere , ahnlich wie in Figur 234, Seite 383. Das Barometer 
steht in IJ IJ', sehr nahe der Linse F, weil diese eine sehr kurze Brenn

weite hat. 

Die bewegliche Platte ist Papier, welches mit Jodkalium und salpeter

saurem Silberoxyd praparirt und mit seiner benetzten Seite auf eine Glastafel 

gebracht wird, auf der mit einem Diamant in kleinen, gleiehmassigen Ab

standen horizontale und vertikale Linien rein gezogen worden sind. Auf diese 

Weise werden die Beobachtungsmittel mit Leichtigkeit abgelesen und mit 

grosser Genauigkeit registrirt. 

t A Urn eine genauere Vor-

~ stellung von solchen In

i _ .. =",~ ... ~ ....... ~-~...,.,..o=~-~. ~-~~~~~tt~~.~~~====-~H1J strumenten zu geben, folgt 
IJ noch die Beschreibung eines 

lJ' (J Apparates, welcher zur Re-

fig. 228. gistrirung elektrischer Ver-

haltnisse in der Atmosphlire 

dient (Fig. 242 und folgende). Dieser Apparat heisst Photo-Elektrograph und 

ist 1845 von Herrn FRANCIS RONALDS angegeben, welcher ibn zu Kew mit 

grossem Vortheil aufgestelll hat. 

Figur 229 zeigt den Kasten, welcher aile Theile des Instrumentes ent

halt, Figur 230 das Vordertheil mit einem Uhrwerk. Man erkennt den Ge

brauch del' verschiedenen Stucke schon aus der Zeichnung und wir werden 

uns daher nur noch bei den wesentlichen Theilen des Apparates aufhalten. 

A ist ein grosser Konduktor und steht in Verbindung mit einer Metall

stange, die sich auf dem Gebaude befindet; Ietztere ist iiberall vollkommen 

isolirt und steht durch das SUibchen B mit den beiden Goldplattchen in Ver

bindung, welche das Elektrometer bilden. Wo dieses Stabchen dureh den 

Kasten geht, hat es eine glaserne Umhiillung, um jede Beriihrung mit Kiirpern 

zu vermeiden, welche die Elektrizitat Ieiten. Das Elektrometer C ist eben

falls in einem Glasgehiiuse (in der Figur nieht sichtbar), urn die GoldpHitt

chen vor jedem Luftzuge zu schiitzen. 

]) ist eine Lampe, welche eine Kondensatorlinse tragt. Eine Oetrnung, 
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die man in der Figur als einen breiten Bogen sieht, die aher in Wirklichkeit 
viel enger ist, Hisst das Licht in den Kasten fallen. 

E is! ein Doppel-Objektiv, durch welches ein Bild der GoldpliiUchen 
nach F auf eine matte Glasplatte geworfen wird (die man nach der Einstel
lung entfernen kann). Man sieht die Pliittchen n n und die Oeffnung r r in 
.Fig. 230. An dem 
Kasten, welcher diese 

Stiicke enthalt, befindet 
sich ein 

senkrecht 
Hingliches, 

stehendes 
Fach, welches durch 

eine Thiir G H ver

schliessbar ist. In die
sel' gleitet der Platten
halter, das heisst del' 
Apparat, welcher das 

photographischePapier 

tragt. 
Diesen Plattenhal

tel' sieht man in Fig. 

232. Es ist eine Kas
sette, die a n del' einen 
Seite 2 Rollchen hat 
und an del' andeI'D 

durch eine Feder ge
presst wird, welche 

sie nach links driickt. 

Ein Bretchen kann 

libel' diese Kassette ge, 

schoben werden, urn 

£las empfindliche Pa-

pier zu bedecken und £ig. 229. fig. 230. 

zu entblossen, wie bei CELtktro9rn~4 im @bftruntori11Ul )11 ttw. 

den gebrauchlichen photographischen Apparaten. (Siehe Seite 110 Fig. 107.) 

Das Bretchen hat unten eine Vorrichtung, welche dasselbe an clem unteren 
Theile des Faches befestigt, so dass, wenn man oben an der Kassette zieht, 

£las praparirtePapier blossgelegt wird. 
Dies geschieht nun, wenn del' Apparat in Thiitigkeit ist. Ein Uhrwerk 

von schwerem Gewichte hebt langsam die Kassette empor, so £lass das em

pfindliche Papier entblOsst und ebenfalls in Bewegung gesetzt wird. Uebrigens 
47* 
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ist der ganze Apparat hermetisch verschlossen, urn kein fremdes Licht auf 

das Papier fallen zu lassen. lndem nun die Plattchen des Elektrometers je 

nacb del' Intensitat der atmosphiil'ischen Elektrizitat *) sich nahern odeI' von 

einander entfernen, fangen sie das Licht auf, welches von del' Lampe kommt 

und das Papier schwarzt. Das heisst, man erhiilt bei sehr langsamer und 

J'ig. 231. .fig. 232. 
Dttnil5 blr btlDlglidjen 1inlTttlt. 

gleicbmassiger Bewegung del' 

Kassette auf dem Papiel' zwei 

helle Km'ven, Fig. 244. Mit 

Hiilfe eines l\lassstabes, den 

man in del' Figur siehl, kann 

man die Entfernung dersel
ben (und also auch del' Gold

plattchen) fill' jeden Zeilpunkt 

leicht find en , die vel'schiede

nen Stellungen del' Plattchen 

notiren und daraus das Mit

tel nehmen. 

Durch dies en Apparat 

kann man niehtnur die Schwan

kungen del' atmosphiirischen 

Elektrizitat, sondern auch die 

des Luftdruckes, der Lufttem

peratur, des Magnetismus etc. 

registriren. 

Wir iibergehen mehrere 

Einzelheiten aus del' vol'ste

benden Beschreibung, weil sie 

hinlanglich durch die Figuren 

verdeutlicht werden, und wol

len nul' noch eine Bemerkung 

liber die photographischen 

Methoden machen, deren man 

sich bedient. 

Der pl'aparirte Papierstreifen wird aIle zwolf Stunden gewechselt. Die 

Lange der einzelnen Streifen richtet sich nach der Erscheinung, die man 

beobachten will. Handelt es sich urn Phiinomene, die sich nur in grossen 

*) Ein besonderer Apparat giebt an, ob dieselbe positiv oder negativ ist. Flir 
plotzliche Veranderungen der Plattchen sind die angewandten photographischen 
Methoden zur Abbildung nicht empfindlich genug. 
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Perioden verandern, so kam;l dasUhrwerk, welches die Kassette zieht, sehr 

langsam gehen; im entgegengesetzten FaIle muss es sich rasch bewegen. 

Bei diesen Versuchen bedient man sich immer am besten des Papiers. 
Man muss sehr reines aussuchen und praparirt es durch ein Bad von Jod

oder Bromkalium. Man bewahrt es dann auf und zieht es durch eine Liisung 
von essigsaurem Sllbernitrat, wenn man es gebrauchen will. Das Papier, 
welches auf diese Weise empfindlich gemacht worden ist, wird in der Kas

sette zwischen zwei Glasplatten gelegt, um das Trocknen zu verhiiten. Es 
schwarzt sich durch Licht auf der Stelle. 1st das Licht nicht kriiftig gehug 

(was hfmfig der Fall ist) , so taucht man es einen Augenblick in eine Liisung 
von Gallussaure, die das Bild starker hervortreten Hisst, und fixirt es in ge

wiihnlicher Weise. Man ziehe iiber diesen Gegenstand zu Rathe, was fruher 

von der Photographie auf Papier gesagt worden ist. 

n. Mikrographie. 

Es giebt mehrere Methoden, um vergrosserte photographische Abbildungen 

sehr kleiner Gegenstande zu erhalten. Die Anwendung eines zweckmassig 

konstruirten Sonnenmikroskopes scheint aIle anderen Methoden zu ubertreffen. 
Da indessen die Mikrographen nicht immer ein soIches besitzen, behandeln 

wir zunachst die gewohnli.che Einrichtung, die ausser den gebrauchlichen 

photographischen Apparaten nur Doch ein gewohnliches Mikroskop erfordert. 
Wir setzen voraus, dass dieses folgende Theile hat: 

1. Zur Beleuchtung: einen gewohnlichen ebenen Reflektor, bei wel
chem das sonst gebrauchliche Spiegelglas durch v e r s i I b e r t e s Glas ersetzt 

ist (um die Sonnenstrahlen weniger zu schwa chen) ; achromatische, bewegliche 
Linsen (System von DUJARDIN), welche eine Konzentration der Lichtstrahlen 

auf die kleine Oberflache der Objekte ermoglichen; verschiebbare Diaphrag
men, urn nach Belieben den beleuchtenden Strahl dicker oder dunner neh
men zu Mnnen; eine in horizontaler Ebene drehbare PIa tine , die, am Korper 

des Instrumentes nicht befestigt, fUr sich allein gehandhabt werden kann und 

dazu dient, die Beleuchtung zu verandern. 
2_" Zur Vergrosserung: ein Linsensystem mit oder ohne Verschiebung, 

je nach der Natur des Objekts, woriiber der Mikrograph allein urtheHen kann; 

ein Prism a , welches die Uchtstrahlen in horizontale Richtung bringt. 
Diese Theile werden nun in folgender Weise aufgestellt. 

In der Wand eines dunkeln Zimmers wird der "Lichttrager" befestigt, 
welcher auf Seite 311 abgeblldet ist; in den kupfernen Ring wird ein Stuck 

gedrechseltes Holz eingesetzt und in dieses eine Sarnrnellinse, welche jedes 

photographische Objektiv sein kann (Linsen filr Landschaften von zwei bis 
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drei ZoH Durchmesser sind die besten). Der Lichtstrahl "'ird horizontal ge
braeht und im Brem1punkte der Sammellinse einkleiner Tisch mit einer 

Stellvorrichtung wie beim Prisma in Fig. 239 placirt. Man nahert nun das 

Mikroskop dem Lichttrager ond ruckt so lange, bis del' Liehtkegel, welchen 

die Sammellinse erzeugt, auf dem unter 45 Grad geneigten Spiegel des Mi

kroskopes gut reflektirt wird und der Brennpunkt der Linsen die richtige 

SteHung hat. Fiir ein gutes Gelingen ist erforderlich, dass der Tisch, wel

cher das Mikroskop tragt, vollkommen horizontal ond mit einer sehr sanft 

gehenden Stellvorrichtung (Zahn und Trieb) versehen sei, urn eine sehr ge
naue Riehtung zu erzielen. Das Okular ~ird natiirlieh fortgenommen; aueh 

die ganze Rohre, die hinter dem Prism a Iiegt, wird entfernt und an ihrer 
Stelle ein Diaphragma substituirt, welches aile seitlichen Slrahlen abbalt. Man 

hat die grosste Sorgfalt darauf zu verwenden und jeden Lichtreflex an den 

inneren Wanden des Instrumentes zu vermeiden, weil bei einem solchen un
fehlbar aIle Feinheit im photographischen Bilde verloren gehen wurde. 

Hinter das Prism a wird eine Camera mit Blasebalgauszug von bedeu

tender Llinge gebracht und das Bild auf dem matten Glase aufgefangen. Weil 

man aber bei der Konstruktion des Linsensystems nieht auf die ehemischen 
Strahlen Riicksicht genommen hat, gelangt das Bild, obgleich es sich mit 

vollkommener Reinheit auf dem matten Glase zeigt, doch nicht mit derselben 
Scharfe auf die Photographie. Man kann dies en }'ehler nur durr,h mehrfache 

Versuehe korrigiren. Folgendes :Mittel verkleinert ihn indessen betrachllich. 

Man nimmt eine Cilvette mit parallel en Glaswanden (siehe Seite 127), 

ungeflihr 12 Centimeter hoeh, 12 breit und 2 dick, ond fUllt sie mit einer 
konzentrirten ammoniakalischen Losung von Kupferoxyd *). Da diese Losung 

tiefblau ist, absorbirt sie viel Licht. Diesen Verlust kann man aber durch 
Vergrosserung des Kondensators leicht ersetzen und man gewinnt nun des

wegen, wei! die Brennpunkte del' durch die Kupferlosung gehenden hellen 

und del' chemischen Strahlen besser zusammenfallen, da das Maximum del' 
Lichtwirkung auf Collodiumplatten im Blau liegt. Die Cuvette wird mit einem 

maUen Glase bedeckt, urn eine Triihung' durch Verdunstung des Ammoniaks 

oder durch Staub aus del' Luft zu verhindern. 

Mit Hiilfe dieses Kunstgriffes kann man sich ordinarer Mikroskope be

dienen; indessen ist es fUr eine etwas genaue Einstellung noch nothig, an 
dem Ende del' Vorrichtung, durch welche der Brennpunkt des Mikroskopes 

eingestcllt wird, ein langes Stabchen anzubringen, mit Hiilfe dessen man die 

Linsen steBen und zu gleicher Zeit das Bild auf del' matten Glasplatte he
ohachten kann. 

*) Man lost schwefelsaures Kupfer in warmem Wasser, filtrirt und giesst diese 
Losung tropfenweise in Ammoniakfiiissigkeit, bis die richtige Farba eintritt. 
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Was den Verschluss betrifft, so hat man nach dem Urtheil von speziel
len Sachkennern durch einen gewohnlichen Pappdeckel, den man in der 
Hand halt, den Zeitpunkt fUr die Aufnahme am besten in seiner Gewalt. 

Wenn das Objekt zwischen zwei Glasplatten Iiegt und durchsichtig ist, 
kann man ohne Miihe mehrere Hundertmal vergrosserte Abbildnngen erhal
ten; aher wenn es unvoIlkommen durchsichtig, wenn es stark gefarbt ist, 
dann werden die Schwierigkeiten sehr bedentend, weil in einigen Fallen die 
besondere Farbe des Objekts, verbunden mit dem Elau der Kupferlosung, aIle 

leuchtenden Strahlen aufhalten kann, und weil sie, wenn man die Beleuch

tung so einrichtet, dass eine Einschaltung der Cuvette nicht nothig ware, 

durch Absorption von Warmestrahlen ein Verbrennen des Objekts veranlassen 
kann. 

Die Schwierigkeit, lebende Thiere abzubilden, wachst natiirlich mit der 
Vergrosserung. Todtet man die Thiere, so verandern sie ihre Gestalt; in

£lessen scheint bei der Todtung durch einen eIektrischen Schlag und bei der 
Vergiftung dnrch Morphium dieser Uebelstand in verschiedenem Grade vor
handen zu sein, weil Elektrizitiit und Morphium auf verschiedene Arten mi

kroskopischer Thierchen verschieden wirken. 

Ein franzosischer Gelehrter, Herr BERTSCH, der sich mehrere Jahre mit 
diesem Gegenstande beschiiftigte, hat nach einer griindIichen Untersuchung 

dieser verschiedenen Schwierigkeiten (die besonders vom optischen Apparate 
herriihren) das Sonnen-Mikroskop so eingerichtet, dass in Zukunft Jeder sich 

dessen mit Bequemlichkeit wird bedienen konnen. 

In Folgendem geben wir eine Beschreibung dieses Instrumentes und sei
ner Anwendung, welches die Form eines gewohnlichen Sonnenmikroskopes 

hat, dessen Konstruktion Jedermann bekannt ist. 

Der"LichUrager" wird durch ein grosses Prisma mit totaler Reflexion 
gebildet. Ein versilberter Spiegel ist eben so gut. Dieser Lichttrager wird 

in der Wand eines vollkommen dunkeln Zimmers befestigt und nimmt in 

seinem inneren Ringe eine Schraube auf, mit welcher das Mikroskop endigt, 

dessen optische Achse vollkommen horizontal liegt. 
SiimmtIiche Linsen werden fUr die chemiscben Strahlen eingericbtet. 

Das Objekt befindet sieh z"ischen zwei GlaspHittehen, ,velche auf die gewobn
liebe Weise an dem Objekttrager befestigt werden, und das Bild wird in einiger 

Entfernung in einer Camera oder einfaeh auf einer vertikalen Kassette auf

gefangen. 
Dieser Apparat, der von Herrn HARTNACK, dem berilhmten Naehfolger 

OBERHAUSER'S, speziell fUr die Photographie konstruirt wurde, ist wenig

stens nach unserem Urtheil sehr brauchbar, aber er hat einen Fehler, auf 

den wir aufmerksam macllCn miissen. 
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Wenn die Objekte, welche abgebildet werden sollen, zwischen zwei 

GlaspHittchen gebracht und vorher priiparirt sind, kann man sie zwar sofort 

vergrossern; sind es aber lebende Thierchen, so wird die Einstellung des

wegen schwierig, weil bei der senkrechten Lage der Pliittchen die Fliissig

keit, in welcher die Thierchen sich befinden, herunterfliesst. Diesen Uebel

stand vermeidet man durch ein Flintglasprisma, das, hinter dem Fokus an
gebracht, die Strahlen vertikal macht. Man kann dann die Pliittchen horizontal 

legen. Ein zweites Prisma iiber den Objektiven giebt dem Lichtkegel wieder 

eine horizontale Richtung. 

Dieses Instrument, dessen sich Herr BERTSCH bedient hat, kann in den 
Blinden eifriger Freunde der Photographie sehr befriedigende Resultate geben 
(und hat sie wirklich gegeben). Man kann mit vieler Wahrscheinlichkeit 

behaupten, dass die Mikrographie ausserordentliche Fortschritte mach en wird, 

weil jede Handzeichnung hinter der Genauigkeit von Lichtbildern ungeheuer 

zuriicksteht. 

III. Astronomie *). 

Die Astronomie untersucht die Be w e gun g und die ph Y s i k a Ii s c h e 

B eschaffenheit der Gestirne. 

Es kommen drei Instrumente zur Anwendung: 

1. Eine astronomische Uhr, die so genau ist, dass die tiigliche Ab

wei chung unter einer Viertelsekunde ist. 
2. Der Meridiankreis, d. h. ein Fernrohr mit Fadennetz, das sich in 

der Ebene des Meridians bewegt. Die horizon tale Rotationsachse dessel

ben tragt einen vertikalen TheiIkreis. 
Der Zeitpunkt, in welch em ein Gestirn durch den Meridian geht, be

stimmt seine Rektascension; seine Distanz vom Pole, gem essen durch 

den Bogen eines Theilkreises, seine De k lin a ti 0 n. Durch diese zwei Grossen 

ist die SteHlIng eines Sterns bestimmt. 

*) Wir konnen hier nicht speziell die Einzelheiten astronomischer Instrumente 
erortern, wir setzen die Bekanntschaft mit denselben voraus. Uebrigens sind die 
Werke, in denen man dieselben beschrieben findet, sehr selten; wir kennen nUl 
folgende: lJescription de l'Observatoire de Poulkova von STRUVE und Introduction to 
practical astronomy by W. Pearson. Die Zeitschriften von Akademien nnd gelehr
ten Gesellschaften enthalten ebenfal1s Abhandlungen hieriiber, z. B. die "Astro
n omi s chen N ac hrich t en ", die "Memoirs and Monthly Notices of the Royal Astrono
mical Society", zwei spezielle Blatter fiir Astronomie; ferner die Annalen von Ob
servatorien, die haufig' eine Beschreibung ihrer Instrnmente geben. Unter den letz
tern enthalt der XV. Band der Cambridge observations die vollstindigste Beschreibung 
des Aequatorials (auch parallaktisches Femrohr genannt), die wir kennen. 
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3. Ein Fernrohr mit Fadenmikrometer, welches zur Bestimmung 
des scheinbaren Durchm esse rs eines Gestirnes und iiberhaupt seiner 
pbysikalischen Beschaffenheit dient. 

Dieses Instrument ist in der Regel von bedeutender optischer Starke und 
aquatorial aufgestelIt, d. h. es bewegt sich durch ein Uhrwerk auf einer 
Achse, die parallel zur Weltachse ist. Diese Einrichtung erleichtert die Be
obachtungen und ermoglieht zl1gleieh, die Rektaseension und die Deklination 
von Gestirnen zu beobachten, deren Meridian-Beobachtl1ng schwierig oder 
,mmoglich ist. (z. B. von einigen Kometen); aber auf jeden Fall sind diese 
Beobachtungen nicht so genau wie die am Meridiankreise. 

Wir spreehen nun zunachst von den Beobaehtungen am Meridian
kreise und dann von den Beobachtungen am Aeq·uatorial. 

Beobachtungen am Meridiankreise. 

Die Beobachtungen geschehen in folgender Weise: Der Astronom obser
,irt auf einem bequemen Standpunkte jedesmal genau den Augenblick, wo 
das Gestirn einen der sieben senkrechten Faden des Netzes passirt, und bei 
jedem Kontakt zwischen Stern und Faden driickt er auf einen Knopf, wel
cher durch spezielle mechanische Mittel die Beobachtungszeit registrirt. Gleich 
dar auf liest .man die Stellung der Mikroskope oder der Nonien am Vertikal
kreise ab, was viel Aufmerksamkeit erfordert und eine sehr penible Arbeit 
ist, besonders bei kaItem Wetter (denn die Instrumente befinden sieh in theil
weise offenen Raumen). 

Indem der Astronom von den Passage-Beobachtungen an dem Fernrohr, 
das ein mebr oder weniger dunkles Gesiehtsfeld hat, zurn Ablesen der :Mi
kroskope iibergeht, wo die ErIeuebtung im Gegentheil sehr stark ist, wird 
sein Auge mehr oder weniger angegritfen, so dass die Beobachtungen, be
sonders wenn sie rasch hinter einander folgen, an Genauigkeit verIieren. 

Wenn die Beobachtungen in p~ssenden Raumen bei Tage geschehen 
konnten, unter Temperaturverhii.1tnissen, die zu einer ruhigen Beobachtung 
erforderIieh sind, wiirden sie besonders an Sehiirfe gewinnen. Die Photo
graphie kann dies ermoglichen, indern sie Nachts zuverlassig die Erschei
nungen registrirt, die dann bei Tage zusammengestellt werden Mnnen. 

Die Aufgabe ist also die: zu einer bestimmten Zeit den Durehgang eines 
Gestirnes im Fernrohr und die Stellungen der Mikroskope oder der Nonien 
an der Alhidade und dem Limbus zu registriren. Sie ist, wie man sehen 

"ird, Doeh lange nieht gelost. 

Monekhoven, Handb. d. Photogr.phie. 48 
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A. Registrirung der Meridiandurchgange. 

Wenn man eine praparirte photographische Platte hi den Brennpunkt 

des Objektivs eines Fernrohrs *) bringt, so hemeI'kt man Folgendes: 

Die Planeten geben einen schwarzen Strich, der bei gutem Wetter zwar 

scharf hegrenzt, aber wegen des geringen photographischen Lichtes der Pla

neten nur schwach ist. Die Fixsterne geben eine sehr scharfe Linie, wei! 

sie sich mit grosser Geschwindigkeit abbilden; aber die Atmosphare braucht 

nur wenig triibe zu sein, so ist die Linie sehr unregelmassig. Man muss 

sie sogar durch das Mikroskop hetrachten, denn ihre Breite ist so gering, 
dass man mit hlossem Auge Nichts sieht. 

Bei den gegenwartigen photographischen Methoden ist also die Registri

rung des Meridiandurchganges von Planeten nicht moglich; aber wir mochten 

das nicht von den Fixsternen der vier ersten GrOss en behaupten. 

Urn hestimmter zu red en , wollen wir hier eine Einrichtung besprechen, 

welche uns, wenigstens nach den Erfahrungen, die wir in diesem Gebiete 

gemacht haben, am rationellsten zu sein scheint. 

Statt des Netzes von Spinnfaden substituiren Vlir folgendes optische Gitter. 

Auf eine Glasplatte mit parallel en Flachen schlagen wir nach dem LIEBIG'

schen Vel'fahren eine sehr diinne Silherschicht nieder und ziehen auf der

selhen mittelst eines Diamanten zwei ausserst feine senkt'echte Linien. Die 

Linien diirfen mit hlossem Auge kaum sichtbar sein, doch hei schwacher 

Vergrosserung schon deutlich hervortreten. Dieses Gitter wird am Ende der 

Rotationsachse durch einen Mechanismus befestigt, der eine doppelte Bewegung 

ermoglicht, um eine senkrechte StelIung der Linien zu bewirken und den 

Kollimationsfehler des Fernrohres zu korrigiren. Ferner muss man, wie bald 

deutlich werden wird, die Einrichtung so treITen, £lass man das Gitter in 

der Richtung der Achse verschieben und dem Wiirfel, welcher das Fernrohr 

tragt, mehr oder weniger nahern kann. In den Wiirfel selbst wird ein 

Trager (Fig. 234) gebracht, bestehend aus drei ArmeD b, c, d, die uDter eiDander 

einen Winkel von 120 Grad bilden und an eine kleine centrale Ache a, so

wie an einen Cylinder e i gelothet sind. Die Lange der Arme ist gleich 

dem Durchmesser des Objektivs. Dieselben sind moglichst uDbiegsam und 

iibrigens so diinn, dass sie nur einen unbedeuteuden Theil des Lichts auf

fangen. In die centrale Achse sleeken wir ein Stabchen, das ein Prisma 

mit totaler Reflexion tragt. An einer der Flachen dieses Prisma's befindet 

sich ein kleines Objektiv, dessen Brennweite so berechnet ist, dass das Bild 

*) Damit die Bilder scharf werden, muss man erst durch Experimente den Plat
tenhalter in den chemischen Brennpunkt des Objektives zu bringen suchen. 
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des am Ende der horizontalen Rotationsachse befindlichen Gitters zusammen

fiillt mit dem Bilde, welches das grosse Objektiv des Fernrohres von unend

lich weiten Gegenstanden liefert. Man ajustirt das Gitter so lange, bis dieses 
ZusammenfaUen Statt findet. 

Wlihrend man nun das Fernrohr durch einen elektrischen Apparat, der 
mit einem Uhrwerke in Verbindung steht, oHnet und schlie sst , erhiilt man 
ein Bild des Gitters und eben so des Sternes·, ietzteres als eine sehr zarte 

Linie. Indem man mittelst eines Mikrometers den Abstand dieser Linie von 

den beiden Gitterlinien misst, kann man die Rektascension berechnen und 
auch die Deklination, wenn eine horizontale Linie einem bekannten Theil
stdche des Linlbus entspricht. 

Diese Vorrichtung, welche sehr praktisch scheint, hat bedeutende Schwie
rigkeiten, weil das Bild des Sterns bald verwischt, bald scharf ist, und weil 
man meistens statt einer geraden Linie eine mit Kriimmungen erhiilt. Diesel' 

Fehler scheint schwer korrigirt werden zu konnen und ist gegenwartig Gegen
stand unserer Untersuchungen. Beim augenblicklichen Stande der Dinge ist 

indessen eine direkte Beobac,htung immer der photographischen Registrirung 
vorzuziehen. 

B. Das Ablesen des Limbus. 

Rier wird, denken wir, das gewohnliche Ablesen bald durch die Pho

tographie mit Vortheil ersetzt werden Mnnen. 
Die feinere Eintheilung des Limbus wird durch Nonien oder Mikroskope 

bewirkt. Wir gebrauchen nach der Erfahrung am besten einen Limbus von 
sechs Zoll Durchmesser, auf welchem man mittelst vier Nonien, die sich an 

der konzentrischen Alhidade befinden, bis auf 10" ablesen kann. Trotz 

der Kleinheit des Theilkreises haben die Herren ERTEL & SOHNE, sowie 
v. MUNICH, die Verfertiger des fraglichen Apparates, die Theilstriche mit solcher 

Feinheit gezogen, dass durchaus keine Ungewissheit uber die entsprechenden 

Striche der Alhidade nnd des Limbus existirt; aber es miisste ein sehr ge
lIb tel' Beobachter sein, del' nach dem Augenmass nnter lOll schiitzen wollte. 

Wir sind ge"iss, dass, wenn man die Nonien sehr stark beleuchtet und 
sie vergrossert auf eine photographische Platte bringt, man 2" und vielleicht 

noch weniger mit Sicberheit ablesen kann, vorausgesetzt, dass man sich 
eines sechszolligen Theilkreises bedient. Es ware das schliesslich ein mi

kroskopiscbes Ablesen, bei welch em man auf die Striche des Nonins zn sehen 

hatte. Die Schwierigkeit bestebt nur in del' Beleuchtung des Limbus, die 

sebr stark sein muss. 
Es scheint nns rationeller, die Beobachturrgen mit einem gliisernen Theil

kreise zu macben, der bis auf je zwei Minuten getbeilt ist, del' Theilnng gegen-
48* 
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uber ein Objektiv aufzustellen, in dessenBrennpunkte sich ein BUd von je 

zwei auf einander foJge"nden Theilstriehen erzeugen wiirde,und dort eine zweite 

getheilte Glasplatte aufzustellen. Ein zweites Objektiv wiirde dazu dienen, 

das Bild beider Theilungen auf photographisches Papier zu bringen, welches 

nieht an den Objektiven, sondern an einem besonderen Apparate befestigt 

sein wiirde. Del' Theilkreis wiirde ganz frei und die Beleuehtung des Lim

bus nun leieht sein. Die Apparate zum Ablesen wiirden auf sehr fest stehen

den Tragern ruhen. (Wir haben diesen Versuch mit 2 Millimetern gemacht, 

die in 100 Theile getheilt waren. Er gelang und berechtigt uns, gute Re

sultate von der vorgeschJagenen Methode zu erwarten.) 

Man wird uns diese Betraehtungen, obwol sie noeh keine praktische 

Anwendung erfahren konnen, wegen des grossen Interesses erlauben, das 

ahnliehe Untersuchungen einflOssen. Wir hoffen in del' naehsten Auflage dieses 

Werkes genauere Angaben maehen zu kiinnen. Vorlaufig baben wir nul' im 

Auge, die Moglichkeit einer Anwendung del' Photographie in diesem Gebiete 

del' Wissenschaft nachzuweisen. 

Beobachtungen am Aequatorial. 

Die photographisehe Abbildung der Gestirpe mit dem Aequatorial hat 

unter den Hiinden ausgezeichneter Astronomen, wie del' Herren BOND, 

CROOKES, W. DE LA RUE, HARTNUP, HODGSON, SECCR! U. S. w. hOchst beach

tenswerthe Resultate gegeben. Die Wichtigkeit diesel' Untersuchungen ist so 

bedeutend, dass die Astronomische Gesellschaft zu London Herrn DE LA RUE 

die grosse jahrliche MedaiUe fUr seine ausgezeichneten Sonnen- und Mond

bilder etc. ertheilt hat, ein g\[lOzender Beweis von den Fortsehritten dieses 

Theiles del' Photographie unter gesehickten Handen, mit denen ein genialer 

Geist und Ausdauer im Bunde stehen. 

Es giebt z,Yei Arten yon Fernrohren, mit denen man photographische 

Slernbilder erzeugen kann: das d io ptrische Fernrohr, gewohnlich einfaeh 

Fel'nrohr genannt, und das katoptrische odeI' Teleskop. 

Die beiden Instrumente sind bekannt. Wir mussen hier untersuchen, 

,,-elehes am besten fUr unsern Zweck gebraucht werden kann, besonders 

von Freunden der Astronomie, da diese allein im Stande sind, Spezialilaten 

naehzugehen und sich ausschliesslich mit diesen Untersuchungen zu be

sehiiftigen. 

Das Ferllrohr muss yon grossen Dimensionen sein, um vie! Licht auf 

die photographische Platte zu bringen. Das Objektiv aUein kommt also schon 

sehr theuel'. Da ferner del' Achromatismus nieht fUr blaue und violette Strah

len berechnet ist, haben die Fernrohre einen chemiscben Brennpunkt, wel

cher ihren Gebrauch sebr schwierig macht. 
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Das Reflexions-Teleskop hat dagegen keinen ehemischen Brennpunkt, kann 

von ausdauernden Liebhabern selhst konstruirt *) werden und ist jedenfalls 
nieht so tbeuer. 

Man kann bei der Konstruktion der Objektive niebt iiher 14 oder 15 Zoll 
Durehmesser binaus gehen wegen der Schwierigkeit, homogene Glasstiicke 
ohne Streifen zu tinden, und weil man vier Flaehen anschleifen muss; auch 

sind Ohjektive von dieser Grosse sebr selten und ausserordentlieh theuer**), 
wahrend es eine grosse Menge von Teleskopspiegeln giebt, welehe jenen 

Durehmesser, ja sogar von 4 his 6 Fuss haben (wie z. B. der von Lord Ross, 
welch en dieser selbst verfertigt hat). 

Indessen hat das grosse Metallgewieht der Spiegel und die grosse Ab

sorption des Liehtes hei der Reflexion hisher ihre Anwendung sehr be
schrankt. 

Durcb die Substitution des Herrn STEINHEIL von versilbertem Glas fUr 
die MetallspiegeI der Teleskope werden diese Instrumente mehr in Gebrauch 
kommen. Glas ist viel leiehter als Metall und wird leicht polirt und versil
bert. Ein versilberter Spiegel reflektirt iibrigens fast alles auffallende Licht 

und, was nieht weniger in Betracht kommt, sein Preis ist sehr gering, weil 

man nur eine Oberflaehe zu schleifen hat und weil die Versilberung keine 
~Hihe macht. 

Die Ehre, versilberte Glasspiegel in Aufnahme gehracht zu haben, ge

buhrt Herm LEON FOUCAULT, der mit dem gross ten Erfolge solehe von 50 

his 60 Centimo Durehmesser konstruirt hat. Dieser Gelehrte hat auch fiir 
die gewohnliehen Okulare zusammengesetzte Okulare mit vier Glaser'n substi

tuirt nnd hat durch eine geistreiche Einriehtung die Liinge seiner Instrumente 
auf das Sechsfaehe (statt des 12- odeI' 15fachen) ihres Dnrchmessers reduzirt. 

Wir baIten daher das FOUCAULT'sche Teleskop fUr das beste zu photo

grapbischen Abbildungen der Gestirne. Denn 'eine grosse Lichtmenge, die 
im Brennpunkte eines zur Brennweite verhiiltnissmassig grossen Spiegels ver

eint "ird, ist, wie man sofort erkennen wird, vom grossten Nutzen. 
Figur 233 zeigt die Einricbtung, deren sich die Herren FOUCAULT und 

SECRETAN bedienen, mit dem Unterschiede, dass "ir in un serer Zeichnung 

Eisen statt Holz und statt des secbseckigen hOlzernen Theiles ein Rohr von 

Tannenholz baben, das nach Art del' Fernrohre von MUNICH durch Metall 

verstiirkt ist. 

*) Maschine zurn Poliren der Teleskopspiegel von LASSEL (eng!. Text). Memoi
ren der Astronornischen Gesel1schaft zu London, Seite 1, Bd. XVIII. 

Das Teleskop von JOHN HERSCHEL (Englische Encyklopadie). Dieses Werk ent
halt aUe Angaben, urn selhst Teleskop-Spiegel anzufertigen. 

**) Ein Bolches Objektiv kostet schon nahe an 32,000 Frca. 
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Die Figur zeigt folgende Theile: 
A B ist ein Rohr von gut getrocknetem Tannenbol~, das ill\ Innern durch 

cisernc Ringe gehalten wird; an dem Ende B befindet sich der Spiegel, der 
von einem kupfernen Querstiicke und einem Ringe getragen wird; an dern 
andern Ende C befmdet sich ein Prisma mit totaler Reflexion und das Oku
larsystem, welches mit einem Fadenmikrometer versehen ist. 

.fig. 233. lltftrrion5trltf\lo, in nqa.loriilltr ],1If/ltU1I1Ig. 

Die Riihre tragt im Drittel ihrer Lange zwei Platten, an denen die 
Drehungsachse befestigt wird. Der Kreis J) hat eine feine Eintheilung. Ein 
l.\Iikroskop 0 dient zurn Ablesen der Deklination. 

Die zwei -eisernen Stiitzen sind auf einer metallenen Scheibe P!) befestigt, 
die ausserlich ganz von Kupfer ist und an dem gezahnten Rande noch eine 
Theilung hat. Der Index i gieht die Rektascension undilla Scbrauhe obne 
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Endc a, die mittelst eines Rehels c ausgehohen werden kann, hewirkt eine 

Bewegung der Scheibe P Q in einer zum Aequator parallelenEbene. Diese 

Scheibe hat unten eine Verliingerung, deren iiusserstes Ende man in E siehl. 

Der ganze Apparat ruht auf einer gusseisernen Basis, deren Konstruktion 

aus der Figur ersichtIich ist. Besondere Vorrichtungen unter der Platte P Q 
erleichtern ihre Bewegung. 

Urn mit diesem Jnstrumente Planeten oder Sterngruppen abzubilden, 

fiibrt man nach Fortnahme des Prisma's und des Okularsystems den Tdiger 

Fig. 234 in die Oeffnung, von dem schon auf Seite 378 die Rede war. 1m 
Centrum des Ringes a wird eine kleine 'Kassette befestigt, welcbe die pho

tographisch praparirte. Platte aufnehmen kann. 

Die Einstellung muss auf besondere Art geschehen, weil diese fUr ge

wohnliche Objekte so einfache Operation wegen der spatern Vergriisserung 

von der grossten Wicbtigkeit bei den Planeten lind Fix-Sterngruppen ist. lUan 

setzt das matte Gbs nicht in eine besondere Kassette, sondern gleich in die 

I{assette, welche die collodionirte Glasplatte tragt. Es ist sehr zu empfehlen, 

die Einstellung mit einer guten, aplanatischen Loupe zu machen. Folgende 

Vorrichtung ist fUr das Einstellen sehr zweckmassig. 

Fig. 234 zeigt einen centralen Ring a, der 

innen ein Schraubengewinde hat. Eine Riihre 

passt mit einer Schraube in dieses Gewinde und 

so kann man den Ring dem Spiegel nach Belie

ben niihern, wodurch ein genaues Einstellen miig-
Iich wird. Die Kassette ist viereckig und an der .fig. 234. 

Riihre befestigt; urn miiglichst wenig Licht aufzufangen, darf sie nur "on 

kleinen Dimensionen sein. 

Das Gestell von Herrn SECRETAN und FOUCAULT giebt zwar dem Tele

skop eine grosse Stabilitiit, aber es ist nur fUr hohe Breiten zu empfehlen. 

Es hat einen bedeutenden Uebelstand, niimlich die Schwierigkeit, ein Uhrwerk 

damit in Verbindung zu setzen, da die Reibungen in dies em System sehr 

gross und '\mgleich sind. Urn ein Uhrwerk an grossen Instrumenten anzu

bringen, giebt es nur ein einfaches Mittel (das iibrigens schon von einigen 

englischen Astronomen vorgeschlagen worden ist), namlich an der Schraube 

ohne Ende ein Raderwerk anzubringen, durch welches die Bewegung multiplizirt 

wird. Auf die Achse, welche sich am raschesten (in der Sekunde einen Um

lauQ dreht, setzt man einen Arm, den man mit der Hand drehen kann. Bei 

einiger Uebung kann man mittelst dieses Apparates [dem Teleskop eine sehr 

regelmassige Bewegung geben. 

Die Einrichtung in Fig. 252 ist zwar vorzuziehen, macht aber bedeu

tende Kosten und erfordert ein sehr sorgfiiltiges Ajustement. Die Stabiljtat 
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dieses Systems ist librigens geringer und dano muss eine Kuppel das Instru
ment vor dem Luftzuge buten. 

Photographie der Fixsterne. 

Da die Fixsterne eine in kleinen Beobachtungszeiten unmerklicbe Be

wegung haben, ihre Lichtstarke aber schon betracbtlich ist, geben sie auf 

pbotographischen Platten in wenig Sekunden schon ein Bild, die Sterne der 
beiden ersten Grossen fast augenblicklich. 

Herr W. DE LA RUE hat die Gruppe der Plejaden mit gutem Erfolge 

photographirt, aher man muss, wie fruher schon gelegentlich angefiihrt wurde. 
Ilie kleinen schwarzen Punkte, welche diese Sterne lierern, mit einem 

Mikroskop aufsuchen. Herr W. DE LA RUE giebt ein einfaches Mittel an, sie 
deutlicher zu machen, namlich die Platte nicht genau in den Einstellungs

punkt zu bringen. Dadurch werden die Piinktchen breiter, aber die Auf

nahme dauert dann Hinger und ungiinstige Witterungsverhaltnisse beeintrach

tigen die Regelmassigkeit der Bilder mehr. 

Herr BO:ND hat (in den Astronomischen Nacbrichten) auf die pho
tographischen Abbildungen der Fixsterne eine Klassifikation derselben nach 

ihrer Grosse, die bekanntlich etwas willkiirlich ist. zu begrunden versucht. 

Dieser Astronom hat beobachtet. dass mit der Expositionszeit und der 

Uchtstarke der Durchmesser auf der Collodiumplatte wachst. Wenn man 

daher die Bilder von Fixsternen yerschledener Grossen auf dieselbe Platte 

bringt und eine so grosse Zeit fUr die Exposition nimmt. dass der schwachste 

einen merklichen Durehmesser erhalt, bekommen die andern nach Verbalt

niss ihrer Grosse einen breiteren Durchmesser. 
Wir wissen nicht. ob diese interessanten Untersuchungen weiteren Er

folg gehabt haben, aber die von Herrn BOND in seiner Abbandlung bieruber 

angefuhrten Experimente sind sebr iiberzeugend nnd verleihen dieser neuen 

photographisehen Messmethode grosses Interesse. 

Die Nebelfleeken nnd die teleskopischen Fixsterne geben mit 

Instrumenten von mittleren Dimensionen gar kein Bild, aber es stebt zu er

warten, dass die Vervollkommnung des photographischen Verfabrens und die 

Anwendung starker Instrumenle Nebelflecke und schwachleucbtende Fixsterne 

bald eben so gut wird abbilden lassen, wie man jetzt die hellIeuchtenden Ge

stirne abbilden kann, l)esonders in Gegenden, die klimatiscb giinstiger sind 

als unsere nordlichen Breiten. 

Photographie d,er Planeten. 

Wenn die Fixsterne ein bedeutendes photographisches Licht besitzen, so 

ist das nieht bei den Planeten der Fall. Man konnte merkwurdiger Weise 
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bei einem Gestirn; dessen Charakter zweifelhaft ware, vor aller Messung 

schon durch seine Wirkung auf eine photographische Platte entsclleiden, ob 
es zu den Planeten oder zu den Fixsternen gebiire. 

Hat man ein aquatorial aufgestelltes Teleskop von einiger Starke, so kann 

man ohne Schwierigkeit ein Bild von Planeten auf Collodiumplatten erhalten. 
Fiir ein gutes Resultat miissen indessen zwei ziemlich seltene, giinstige Um
stande zusammentreffen, namlich eine sehr ruhige Atmosphare und ein gut 
eingerichtetes Uhrwerk, welches ermoglicht, mehrere Minuten lang das Ge
stirn unbeweglich in der optischen Achse des Teleskopes zu haIten. 

Wegen des geringen scheinbaren Durchmessers der Planeten ist indessen 

immer ihr Bild sehr klein und man muss es hernach vergrossern. Die pho
tographischen Methoden sind bei weitem nicht geschwind genug, urn eine 
Vergrosserung des Bi/des in dem Teleskope selbst mit Hulfe eines Okulars 
zu erlauben, wie man es bei der Photographie der Sonne anwendet. Wenn 
indessen die Luft sehr rein ware. z. B. auf sehr hohen Bergen, konnte man 
dieses Vergrosserungssystem anwenden, vorausgesetzt, dass man ein iiusserst 

gut regulirtes Uhrwerk hat. 
Jupiter mit seinen Bandern, Saturn mit seinem Ringe und Mars mit 

seiner unregelmassigen Oberflache haben, besonders die beiden ersten, sehr 
schone Bilder in einer (etwas verschiedenen) Zeit von einigen Sekunden ge

geben. Herr W. DE LA Rlm, der mit einem seltenen Fleisse diese Unter
suchungen verfolgt bat, ist noch weiter gegangen und hat stereoskopische 

Abbildungen von diesen Planeten erhalten. 
Urn dieses frappante Resultat zu erhalten, braucht man nur zwei AbbH

dungen bei etwas verschiedener Achsenstellung aufzunehmen, oder man kann 
aueh die Bewegung urn die Sonne dazu benutzen. Zwei Bilder vom Mars 
z. B., die man mit zwei Stunden Intervall aufgenommen hat, entspreehen einer 

Rotation dieses Planeten von 30 Grad; zwei Bilder des Saturn (bei welehem 

die Unebenheiten seiner Oberflache einen Ring urn die Rotationsaehse bilden), 
geben, wenn sie mil 31/ 2 jiihrigem Zwischenraum aufgenommen werden, ein 

stereoskopisches Bild de~ Ringes und des Planeten. 
Herr W. DE LA RUE hat nach der Photographie sellr schone stereosko

piscbe Zeichnungen ausgefiihrt, welche die Bewunderung aller Astronomen 

erregt haben, denen sie vorgelegt worden sind. 

Photographia des Mondes und dar Kometen. 

Der Mond, welehen man von der Erde ungefiihr unter einem Winkel 

von einem halben Grad sieht, giebt in einem Teleskop von 6 Meter Fokal

dislanz (was schon ein sehr st~rkes Instrument ist) ein Bild von fast 5 Cen

timeter. 'Venn man das Bild viermal vergrossert Ull(~ es dann in gewohn-
Monekhoven, Handb. d. Pholographie. 49 
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Heher Sehweite (24 Centim.) hetraehtet, erblickt man es uUter emem Wmkel 

von 50 Grad, was schon eine 100fache Vergrosserung ist. 

Trotz dieser schwa chen Vergrosserung (ein Teleakop von secbs Meter ver

tragt leieht eine 600 fache) lassen die photographischen Bilder des Herrn DE 

LA RUE gewisse Einzelheiten erkennen, die man hisher noch nicht beobaehtet 

hatte. Es erklart sieh dies leieht deswegen, weil die Strahlen, welche auf 

die photographische Platte wirken, andere Eigensehaften haben als die, welehe 

auf das Auge wirken. (" Theile des Mondes, die auf das Auge in gleieher 

Weise wirken, thun das nieht auch ehemisch; Licht und Schatten in der 

photographisehen Abbildung entsprechen also nieht den gewohnlichen Zeieh

nungen. Daher macht die Photographie Einzelheiten sichtbar, die das direkt 

sehende Auge nieht bemerkt." W. DE LA RUE, Kosmos.) 

Da die Bewegung der Planeten urn die Sonne verh1iltnissm1lssig gering 

ist, so ist ihre Ortsveranderung ill der Rektaseension und der Deklination 

wahrend der kurzen Zeit, die fUr eine photographische Abbildung nothig ist, 

so zu sagen Null. So ist es aber nicht bei dem Monde und den Kometen, 

deren Bewegung nieht parallel mit dem Aequator, sondern schief dagegen 

ist. Was den ~fond hetrifft, so macht diese unregelmassige Bewegung seine 

photographische AbbiIdung sehr schwierig, wenn man nicht die Perioden ab

wartet, wo die Bewegung in der Deklination Null oder fast Null ist. 

Man wird daher folgenden Weg einschlagen: 

1. Man wird zunaehst in den Epbemeriden (Connaissance des temps, 
Nautical almanach) die Bewegung in der Rektaseension des Mondes naeh

sehen und hiernach das Pendel der Uhr einriehten. (Bei dem Uhrwerk des 

parallaktischen Instrumentes (Aequatorials) bedient man sich nicht des Pen

dels a echappement, welches eine stossende Bewegung des Rohres ver

anlassen w[lrde, sondern lieber eines konischen Pendels, oder eines Pen de Is. 

das mit dem Centrifugal - Regulator an Dampfmaschinen Aehnliehkeit hat. 

Herr W. DE LA RUE sagt hieriiber Foigendes: "Da bei der Erzeugung des 

MondbiIdes eine Exposition von wenigen Sekunden genugt, so ist es wesentlich, 

dass der bewegende Mechanismus nach der tagliehen Mondzeit ajustirt werden 

kann, die bekanntlich von der Sternzeit abweicht. Bei der gegenwartigen 

Einrichtung meines Teleskopes wird dieses Ajustement dureh Veranderung 

der Lange des konischen Pendels, oder des Friktions-Regulators (gouverneur 
a (rottementj, bewirkt, dessen Geschwindigkeit dadurch modifizirt wird. So 

verfahrt man gewohnlieh. :l\Ieine Erfahrung hat indessen gelehrt, dass eine 

solche Veranderung der Geschwindigkeit des Regulators oller des Pendels 

mehrere Uebelstande hat, und ich habe mich entsehlossen, an meinem Uhr

werke eine Vorrichtung anzubringen, durch welche sich der Gang des Tele

skopes ohne die Geschwindigkeit des Pendels andern lasst. Zur AusfUhrung 
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diesel' Verbesserung wiirde ich fUr, das Riider\\'erk, welches wirklich die Be

wegung des Pendels auf die, Uhr ubertriigt, eine den Mechanikern unter dem 

Namen "disque et plateau" bekannte Vorrichtung substituiren. Mit dem 
disque et plateau erhiilt man eine veriinderliche Bewegung, indem man ein

faeh die Entfernung zwischen dem disque und dem Mittelpunkte des plateau 
verschieden mach!. Bei diesel' neuen Einrichtung wird das Werk dureh eine 

Reibungsfliiche bewegt, und da ich dieses System schon bei anderer Gelegen

heit angewandt habe, so glaube ich, dass seine Anwendung in dem gegenwar

tigen FaIle keine Schwierigkeit bieten wird. H) 
2. Man wird an del' Stellschraube des Deklinations-Kreises ein anderes 

Uhrwerk anbringen, welches diese Schraube um eine vorher berechnete Grosse 

dreht, die dem Bogen gleich ist, welch en der Mond in del' Deklination dureh

lauft. 

3. Man hat photographische lUethoden von grosser Sensibilitat anzuwen
den, urn in sehr kurzer Zeit operiren zu konnen. 

4. Man muss sich eines Spiegels bedienen, welcher im Verhaltniss zu 

seiner Fokal- Distanz einen grossen Durchrnesser hat, eines Spiegels z. B. 
yom FOUCAULT'schen System. 

Dasselbe Hi.sst sich von den Planeten sagen, aber da sie haufig einen be

traehtlichen Theil des Himmels bedeck en , bedient man sich' vortheilhafter 

eines doppelten Objektivs, wie man sie gewohnlich. in del' Photographie hat. 

Dieses befestigt man zweckmassig an, einem aquatorialen Mechanismus, oder 

noch bessel' dutch die geistreiche Vorrichtung, die kurzlich von Herrn· AIRY 

fUr diesen Zweck angegeben ist. Diese ist folgende. 

Figur 235 zeigt das Fernrohr, welches Herr AIRY" Orbit sweeper« nennt. 

E ist eine Achse, die parallel zu del' Linie durch die Erdpole ist, mit 

einem Stundenkreise und einem Nonius i. Sie wird von einem gusseisernen 

Halter B LOT P getragen, welcher die fill' eine genaue Richtung niithigen 

Schrauben hat. 

]) ist die Deklinationsaehse mit ihrem Theilkreise und einem starken Gegen

gewichte g. Sie ruht auf der vorbergehenden durch ein Stuck Q. list eine 

dritte Acbse, welehe das Fernrohr A B mittelst Ringe a und b tragt. Dureh 

ein Stuck N ist sie an die vorhergebende befestigt. Das Fernrohr dreht sieh 

also um die Achse C, diese urn die Achse J) und J) endlich urn die Aehse E. 

Indem man der Achse ]) eine bestimmte Lage zur polaren Aehse E giebt, 

kann die Neigung der. dritten C zu einem astronomischen Meridian jede be

Jiebige werden und das Teleskop am Himmel jeden beliebigen Bogen durch

lauren. Man kann daher mach en , dass es einem Gestirne foIgt, dessen Be

wegung in del' Deklination gross ist, z. B. dem Monde und besonders den 

Kometen. 
49* 
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Obgleich dieses Instrument des Herm AIRY sehl' genialis\, wirll die Aus
fiihrung desselben bei grossen Apparaten wegen der drei Aebsen doch schWierig. 
Fur die Aufnahme von Kometen wird es indessensehr braucbbar sein, weil 

diese, wie schon oben erwiihnt wurde, nul' ein D9ppel-Objektiv erforderlich 

machen. Ein solches Objektiv (objectiv it verres combines) ist im Vergleich 

mit den grossen Femrohren nur von unbedeutendem Gewicbt. 

.fig. 235. .:lil1J'f'!Jts :Xequatorial mit ~rti .:l.ren. 

Hinsichtlich der Kometen bemerken wir noch, dass sie bisweilen eine 

betrachtliche photographische Starke, bisweilen gar keinen Einfluss auf eine 
Platte zu haben scheinen. So hat del' DONATI'sehe Komet in sieben Sekunden 

ein ziemlich schOnes Bild gegeben, wahrend der von 1861 gar keines ge

geben hat, trotz einer Exposition von zwei Stunden. 

Kehren wir zu den l\londphotographien zuruck. 
Das empfindlichste pbotographische Verfabren, namlich das mit Collo

dium, erfordert noeh eine Exposition von einigen Sekunden; gewobnlicb dauerl 
diese hei Anwendung von Fernrohren mehrere l\linuten, wenn man ein kraf

tiges Bild haben will. 
Herr W. DE LA RUE sagt bieruber (Kosmos 1860lFolgendes: 
"Die zur Aufnabme des Mondes niithige Zeit ist sehr scbwankend. Sie 

richtet sich nach der Empfindlichkeit des Collodiums, nach dem Stande ul1d 
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der Phase des Mondes. feh habe kurzlich vom Vollmonde augenblieklich ein 

BUd erhalten; gewohnlieh hat man zwei his fimf Sekunden nOtbig, urn ein 

gutes, starkes Bild des Vollmondes IU el'halten. Sehr wichlig ist, dass das 
Collodium mogliehst emptlndlich sei, dass del' Elpel'imentator sehr reine Hande 

habe und dass die Apparate rein von Stauh seian, Bei wachsendem nnd 

fig. 236. $Itidt bn Jllonbobll~jjdJl. 

abnehmendem :lUonde, im ersten und lelzten Viertel, dauert die Aufnahme 

unter gleiehen atmosphiirischen Verhaltnissen zwanzig bis dreissig Sekunden. 

In kurzerer Zeit "(II' den die Einzelheiten des dunkeln Theiles auf dem Bilde 
nicht sichtbar werden. 

Die Dahe an del' dunkeln Scheibe des l\Iomles befindliehen Theile hilden 
sich sehr schwer ab; man muss oft sechsmal mehr Zeit gebrauchen, urn 

diese von sebr schier auffallenden Strahlen belellchtelen Partien Zll erhalten, 
als man bei andern Stellen nothig hat, auf wclehe nieht so schiefes Licht 

rallt, 8elhst wcnn diese letztern dunkler sind. Die erhabenen Partien im 

siidlichen Theile des Mondes imprimiren sieh ieiehter als die tief Iiegenden, 

welche man gewohnIieh Meere nennt. Ich habe fruher einmai zu behaupten 

gewagt, dass der ~Iond eine sebr diehle, aLer sehr niedrige Atmosphiire haben 
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konnte. Diese Vermuthung erbalt einige Stiitze in einer Beobachtung, die 

kiirzlich der R. P. SECCHI gemacht hat und die zu beweisen scheint, dass 
die Oberflacbe des Mondes das Licht mehr in den tiefell Partien und inner

balb del' Krater polarisirt, als auf den Bergen und den Gebirgskammen, wo 

eine Polarisation kaum bemerkbar ist." 

Die Reinheit der Atmosphare hat einen bedeutenden Einfluss auf die Fein

beit der Bilder, ein Umstand, welcher in diesem Gebiete der Photographie 

eine der bedeutendsten Schwierigkeiten bildet und den Beobachter zwingt, 
oft mehrere Wochen zu warten, bis ein giinstiger Tag kommt. 

Jedermann weiss, wie del' Mond im Teleskop aussiebt. Es ist bekannt, 

dass derselbe einen vulkanischen Anblick gewahrt. dass man ungebeure Krater 
sieht, als ob kolossale Gebirge sich langsam gesenkt hatten, von denen nul' 

noch der ringformige Fuss und der centrale Kegel hervorragte. 

Fig. 236 giebt ein sehr genan 
~_______ gezeichnetes Bild von der Ober-

I /~ f1ache des Mondes. (Man lege uber 

die Figur ein ausgeschnittenes 
Stuck schwarzes Papier, welches 

Jig. 237. den Rand bedeckt, und betrachte 

das Bild durcb ein Kartenblatt, 
durch welches man mit einer Nadel eine feine Oeffnung gemacbt hat. Die 

Tauschung ist dann vollkommen und das Bild gerade so, "ie del' Anblick in 

einem sebr starken Teleskope.) Aus der Figur kann man scbliessen, welcben 
Effekt die herrlichen Bilder W. DE LA RUE's in einem Stereoskop machen; 

denn zwei Bilder, die man nacb einem bestimmtenZwiscbenraume aufnimmt, 

unterscbeiden sich gerade so, als ob man von zwei entfernten Stationen auf

genommen batte. Der Mond osciIlirt namIicb urn eine Acbse, di~ gegen die 
Erde gerichtet ist, eine Bewegung, die man Libration nennt. Man sieht 

allerdings bekanntlich immer nul' dieselbe Oberfliiche des Mondes, aber man 

sieht bald ein wenig mehr von del' einen bald von del' andel'll Seite. 

Die blosse Bewegung del' Erde T um ihre eigene Achse bewirkt dieses 
schon. Denn von del' Station a aus sehen wir die Scheibe cedes Mon

des, CLinf Stunden nachher z. B. befinden· wir uns wegen del' Drebung der 

Erde in b und dann sehen wir die Scheibe i i. Del' stereoskopische Ellekt 
ist also derselbe, welchen ein Beobachter erhalten wurde, dessen Augen 

in einer Distanz von mehreren hundert Meilen von einander steben wiirden. 

1st die Distanz zwischen zwei Aufnahmen nieht gehOrig berecbnet, so 
bietet der Mond den Anblick eines Ellipsoids; wenn sie zu gross ist, erscheint 

die Acbse in def Richtung des Auges verlangert, nnd wenn sie zu klein ist, 

gegen den Durchmesser in del' Breite verkiirzt. 
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Wir bahen schon hemerkt, dassdie BHder im BI'etmpunkte des Spiegeis 
seIhst aufgenommen wlirden. Dadurcb werden die negativen Bilder, welche 

man erhalt, ziemlich klein, aber anstatt von diesen durcb einen Kopirrah
men positive BHder zunehmen, vergrossert man nach der fruber auseinander

gesetzten Methode. Man kann sie auf diese Weise vier- his fiinf-, nnd wenn sie 
hesonders gutgegliickt sind, zebn- his fiinfzehnmaI vergrossern. 

Photographie der Sonne • . 
Physikalische Beschaffenheit der Sonne. Wenn man die Sonne in einem 

Teleskope von mittIerer Vergrosserung dnrch gefiirbte Glaser betrachtet, welche 

das starke Licht derselhen massigen, ersclfeint sie als eine Scheibe, weiche 

mit mebr oder weniger Flecken bedeckt ist, die langsam ibre Stelle verandern. 
Diese Flecken, die im Innern scbwarz sind nnd durch eine hellere Partie be

grenzt werden, die man Halbscbatten (penombre) genannt hat, Hegen im 
Allgemeinen in einem Giirtel, der sich his zum 35. Grade des Sonnenaqua
tors erstreckt, nnd scheinen einfache Zufalligkeiten der Oberflache zu sein, 

obwol sie bisweilen mehrere W ochen und sogar Monate lang hleihen. ZahI, 

Ausdebnung und Gestalt derselben ist sehr veranderlicb. 

Ausser diesen mehr oder weniger dunkein Flecken gieht es noch andere 

helle Partien, die man Sonnenfackeln (torches, (acules) genannt hat und 

die sicb in der Regel nahe bei den Flecken befinden, dort namlich, wo 

Flecken frUber standen, oder wo sicb Flecken bilden wollen. 

Bei starkerer Vergrosserung bemerkt man ansserdem, dass die Oberflache 
der Sonne runzelig, wie die Scbale einer Orange, und mit kleinen heilleuch

tenden Punkten bedeckt ist, die man lucules genannt bat. 

Endlich hat hei einer sehr stark en Vergrosserung Herr NASMYTH zu 

Penhurst gesehen, dass die Ieuchtende Hiille der Sonne aus Korpern znsam

mengesetzt ist, welche die Form von Weidenblattern bahen und sich nach 
allen Ricbtuogeo bin kreuzen uod miscben. Jedes dieser Blatter ist fUr sich 

betrachtet ungefiihr 350 Meilen (lieues) lang nnd 35 breit. Durch ihre Kreuzung 

bilden sie gewissermassen eine gezahnte Struktur. Die Dicke der Lichthiille 
scheint nicht sehr_ gross zu sein, denn man sieht durch die Zwischenraume, 

welche diese leuchtenden Korper lassen, die dunkelschwarze Masse der Sonne. 

1\lan erkennt diese Kiirper mit ihrer charakteristischen Form am besten in 

der Nahe der Sonnenflecken, wo sie hell auf dunkelm Grunde erscheinen. 

Figur 251 zeigt einen Sonnenflecken, seinen Halbschatten und die sich 

krenzenden NAsMYTH'schen Blatter. Sie ist nach einer Zeichnung dieses Beob
achters selhst gravirt worden und kann von denjenigen Lesern, welche sich 

vielleicht dafiir interessiren miicbten, die Photographie der Sonne zu vervon~ 
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kommnen, wohl benutzt werden; denn die hisherigen Sonnenhilder hahenlange 
nieht diese SehOnheit und Genauigkeit. 

Wir werden nieht fiber die Theorien reden, welehe sich mit der phy
sikalisehen Besehaffenheit der Sonne befassen, aber man hegreift, dass es 

von gross em Interesse ist, dieseJbe in kurzen IntervaJlen zu beobaehten; aueh 

hat man sich seit GALILEI befleissigt, das aussere Ansehn derseJben aufzu

zeichnen, urn spater fUr ein weiteres Studium derseJben die nothigen Daten 
ZlI haben. 

ii,. 233. JLmbt.~titttt aub .fIdltU auf ~tr ~OllmllobtrjlidJt. 

Seit Entdeckung der Daguerreotypie sannen die Astronomen dariiber nach, 

von dieser wunderbaren Entdeckung flIr die Abbildung der Sonne in bestimm

ten Zeitpunkten Nutzen zu ziehen, (lm so eine Geschicbte derselben zu er

halten. Aber erst in den Jetzten Jahren (1858) ist auf die Anregung von 

Sir JOHN HERSCHEL ein Apparat speziell fur diesen Zweck auf einem regel

massigen Observatorium, namUeh in Kew, aufgestellt worden. Seitdem wird 

die Sonne taglieh mehrmaJs (ausser bei bedecktem Himmel) aufgenommen 

und es ist kein ZweifeJ, dass die auf diese Weise erhaltenen Bilder werth· 

volle Anhaltspunkte flIr die physikalische Gescbiehte dieses Gestirns geben 

werden. 
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Aus einer mathematischen Abhandlung von Herrn LEVERRIER folgt, dass 

es zwischen del' Sonne und Merkur noch Planetengeben muss; es scheint 
sogar sichel', dass. einer diesel' Planeten auf der Sonnenscheibe durch Herrn 
LESCARBAUT beobachtet worden ist. (Die intra-merkurialen Planeten sind der 
Sonne so nahe, dass dieselben auf jener erscheinen miissen.) ,Viele Astro
nomen zweifeln, wenn nicht an del' Existenz diesel' Planeten, so doch an 
der vereiDzelten Beobachtung des HerrnLEscARBAUT. MaD begreift also, 
von welchel' Wichtigkeit zwei ·SonnenbiIder sein wiirden, die man zu zwei 

genau bestimmten Zeiten allfgenommen hiitte und die einen kugelformigen 
Flecken des fraglichen Planeten gaben. 

Apparate, die speziell fur die Pkotographie der Sonne dienen. Da das 
Licht del' Sonne viet starker ist, als das der Planeten und des Mondes, so darf 

man das Bild derselben nieht direkt im Brennpunkte des Spiegels auffangen, 
sondern muss es erst durch ein Oklllar vergrossern. Die von GALILEI und 

den Physik ern des achtzehnten Jahrhllnderts angenommene Methode, die Son
nenflecken und Sonnenfinsternisse zu beobachten, ist sogar vortheilhafter und 
besteht bekanntlich darin, mit Hiilfe eines ebenen Spiegels die Sonnenstrah

len in ein Fernrohr mit Okular zu werfen, dessen Oeffnung zwei bis drei 

Zoll hat. Das Bild wird in einer dunkeln Kammet' auf einem weissen, pas
send gestellten Schirme aufgefangen. 

Fiir einen guten Erfolg ist ein vollkommen ebener Spiegel erforderlich. 

Diesel' ist schwer zu haben, abel' wenn das Objektiv des Fernrohrs nicht 
tiber zwei Zoll Durchmesser hat, ist ein Spiegel von secbs Zoll Lange und 
zwei ZoU Breite geniigend. Man versilbere und polire denselben wie die 

STEINHEIL'Schcn Spiegel, von denen auf Seite 381 die Rede war, und be
diene sich del' versilberten }'Iiiche selbst als Spiegel fUr die Sonnenstrahlen. 

Indessen ist es vorzuziehen, den Spiegel iiquatorial aufzustellen und 

das Fernrohr in die Meridian-Ebene zu bringen, in einer gegen den Horizont 
unter demselben Winkel geneigten Stellung, wie die Breite des Beobachtungs

ortes betragt. Der Spiegel kann d:mn nicht nur kiirzer sein, sondern man 
kann dano auch bessel' Messllngen auf dem Bilde machen, besonders wenn 

im Brennpunkte des Fernrohrs sich ein Fadennetz befindet. Man muss ge
nau die Zeit kennen, in welcher das Experiment gemacht wird. 

Herr WARREN DE LA RUE hat bei einigcn seiner Versuche die Einrich

tung benutzt, von der wir zuerst gesprocben haben, und welche dadn hesteht, 

eine Camera am Okular eines aquatorial aufgestellten NEWToN'schen Tele
skopes anzubringen; abel' die Anwendul1g von Fernrohren scheint weniger 

liistig. 
Bei del' Anwendung jedes Apparates entsteht eine grosse Sclnvierigkeit 

eines Theils aus der taglichen Bewegung flrr Erde, andern Theils aus del' 
Monckhoven, Handb. d. Photograpbie. 50 
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Unvollkommenheit des Okulars, sobald man eine bedeutende Vergrosserung 
des Bildes erzielen will. Wer sich also mit diesen Versuchen spezieU be

fassen will, hat auf folgende Punkte zu achten und seinen Apparat je nach 
uem Zwecke, der erreicbt werden soli, zu modifiziren. 

Eine collodionirte Glasplatte, welche den 108. Theil einer Sekunde den 

direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, is! hinreicbend belichtet, urn sich 

bei Anwendung eines Hervorrufers zu schwarzen. Hiervon ausgehend muss 
(lie Grusse des Objektivs und des Bildes, welches durch das Okular geliefert 
wird, so berechnet werden, dass die Expositionszeit kurz genug ist, urn ein 

Verwischen der feineren Ztige durch die Bewegung der· Sonne zu verhtiten. 
Dabei hat man den Lichtverlust durch Absorption und Reflexion an den Gla

sern zu beriicksichtigen. Je grosser also das Bild sein soil, desto grosser 
muss auch das Objektiv sein. 

Die Erfahrung hat indessen gelehrt, dass man diese Schwierigkeit tiber

winden kann, \renn man den Spiegel aquatorial aufstellt und ihm durch ein 
Uhrwerk, iihnlich wie bei den parallaklischen lnstrumeuten, eine Bewegung 

giebt; denn man kann zwar leicht ein hinUinglich grosses Objektiv konstruiren, 
abel' nicht einen ebenen Spiegel, da die Herstellung eines solchen viel schwie

riger ist *). 
Hat man einen durch ein Uhrwerk sich selbst bewegenden Spiegel, so 

l{ann man mit einem Objektiv von 2 Zoll in 5 bis 6 Sekunden Sonnenbilder 
von einen Meter Durchmesser lierern. 

Bedeutemlen Schwierigkeiten unterliegt ferner in allen Fallen die Kon
struktion des vergrossernden Okulars, was bisher die Erlangung betrachtlich 

vergrosserter Bilder verhindert hat. Indessen hat Herr DALLMEYER diese 

Aufgabe fast gellist und wird niichstens unter dern Namen "enla rg in g 
lenses" dem Publikum Linsen Iiefern, die speziell zur Vergriisserung sehr 

kleincr Bilder konstl'Uirt sind. 
Gehen wir jetzt zur Beschreibung des Apparates tiber, der unter tlem 

Namen Photo-Heliograph bekannt ist und welcher seiner Bestimmung am 

besten zu entsprcchen scheint. 
Der Photo-Heliograph auf dem Observatorium zu Wilna**) besteht wie 

der von Kew wesentlich aus einem Fernrohr mit Okular und einer Camera, 
~tquatorial aufgestellt. 

*) Man kann hOchst ebene Spiegel von 2 bis 3 Zoll Breite und 3 bis 6 Zoil 
Lange konstruiren, aber gross ere herzustellen ist so schwierig, dass die Kosten sich 
sehr hoch belaufcn wurdcn. 

**) 'Vir crgrcifen hier die Gelegenheit, Herrn DALLMEYER offentlich daHlr zn 
danken, dass er ,lie Originalzeichnungen zu unserer Verrugung gesteIlt hat, deren 
er sich bei der Konstrnktion dieses Apparates bedient-e. 
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Figur 239 zeigt die aquatoriale AufsteIIung. 

Jig. 239. tJ~oto~tlio9rnv~ bes ®bfrrDntoriums lU Wilnu. 

N 0 ist ein Fuss von Gusseisen, auf welchem der "Sonnenzeiger" 
(gnomon) X Q R mit der polaren Achse S ruht. Das Einstellen in Breite 

und Azimuth geschieht mit den Schrauben p p n. 
Die polare Achse S, welche selbst von Stahl ist, ruht auf dem Sonnen

zeiger an ihrem un tern Ende mit einem polirten StahIstift und bewegt sich 
50* 
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ohen in einem Lager y, wo zwei Rollchen mit Federn d f die Reibung ver

mindern. Bei dieser Befestigung kann sie sich sehr leicht drehen. 
Die Konstruktion des Stundenkreises ist sehr sinn

reich. Derselbe Iiegt frei auf del' poJaren Achse und hat 

zwei Systeme von Nonien, das eine am Sonnenzeiger be

festigt, das andere an der Stundenachse selbst (indem del' 

Stundenkreis auf beiden Seiten eine Eintheilung tragt. 

Durch das eine wird die Bewegung der Uhr abgelesen, 

durch das andere die Bewegung der polaren Achse. 

Del' Stundenkreis kann an del' polaren Achse durch 

eine Schraube Z befestigt werden. Die Schraube h greift 

in ein Zahnwerk, welches auf dem oberen Theile des 

Stundenkreises gleich unter V eingeschnitten ist, und kann 

durch ein Excentrik ausgehoben werden; sie dient WI' 

feinen Einstellung del' Nonien. 

M IJ ist das Uhl'werk. (Wi I' machen darauf aufmerk

sam, dass die ganze Einrichtung sehr zweckmassig ist, lim 

Raum zu "'parcn, und dass die Uhrgewichte in del' Achse 

des Gestelles die Stahilitiit desseJben vel'mehrell.) Das 

Uhrwerk bewegt durch geziihnte Radel' die Schraube ohne 

Ende {f, welche in die Zalmung an dCl' PeriplJel'ie des 

Stundenkreises greift. Die Schraube g ruht auf einel' be

weglichen Platte T, vermoge welcher man sie ausheben 

kann. Eine zweite Schraubenbewegung m kann die Bc

wegung des Uh,'werks odeI' die Excentricitiit del' Okulare 

korrigiren, ohne an die Nonien zu l'uhren: 

Wenn das Uhrwerk im Gange und geregelt ist, kann 

man, obne dasselhe ZlI untel'bl'echen, das. FernrolJl" auf 

ein beliebiges Objekt richten, indem man die dUl'ch 'fa

hellen gegebene Rektascension direkt auf dem Stuuden

kreise abliest. (Man findet das Nahere him'libe,' in del' Be

schreibung des Aequatorials auf dem Observatorium zu 

Cambridge, Bd. XV von AIRY, koniglichem Astronom, 

Englischer Text.) 

An das obere Ende y del' Stundenachse ichliesst sich 
Jig. 240. 1I:t1,fkovirdj, 

~Qmtra obfrnrn b,s ein Metallsluck C, in welchem die DeklinatioIIsachse G 
J1~oto~'1iogrnV~ln. ruht. An derselben kann man ein Niveau so befestigen, 

£lass das Fernrohr auch als Passage-Instrument dienen kann. 

FEist del' Deklinationskreis mit der Schl'aube H, welcbe wie die 

Nonien b b an C befestigt sind. 
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A B stellt das }<'ernrohr dar, welches an der Achse G durch Ringe K, L 
und Schrauben 1, J befestigt ist. Ein Gegengewicht i aquilibrirt das System. 

Endlich ist noch zu bemerken, dass ausser den Nonien die Kreise mi
krometriscbe Mikroskope tragen, kurz Alles, was zum gewohnlichen Aequa
to rial gehort. 

Teleskopische Camera obscura. Eine teleskopische Camera ist in Fig. 253 
dargestellt. Dieselbe wird an das aquatoriale Gestell (Fig. 252) durch zwei 

Ringe befestigt K L, und hat zwei (in der Figur nicht sichtbare) Griffe, durch 

welehe man sie 90 Grad urn ihre Aehse drehen kann. Dureh eine solche 

Drehung kann man bewirken, dass ein Sonnenfleeken an einem del' }<'aden 

des Netzes hingleitet (wortiber wiI' sogleich reden werden). 

Das Objektiv befindet sich in einer kupfernen Rohre 1J ; 
es hat drei Zoll Durchmesser, vier englische Fuss Brenn

wcite lind ist fUr die ehemischen Strahlen berechnet. 

Diese Rohre ist an dem Teleskope durch ein Stuck E 

befestigt, in welchem sie yel'sehiebbar ist, und kann nach 

Belieben durch eine Klemmschraube fest gestellt werden, 

damit das Sonnenbild leicht auf ~as Netz gebrachf werde. 

Uebrigens dient noeh eine Rohre Emit einer Zahnstange 

(Fig. 254) zur feineren Einstelhmg. 

Dort, wo das Sonnenbild entsteht, befindet sich eine 

Kupferplatte mit zwei runden Oeffnungen, die eine frei, 

die andere mit einem Fadennetz, so dass man ein Bild 

mit odeI' ohne Faden erhaIten kann, indem man die Platte 

mehr oder weniger verschiebt. (DUlse Faden dienen noch 

Rektascension und Deklination.) 

.fig. UI. U.rfdjlur, brs 
P~DtD~diDgrap~,". 

Zlll' l\Iessung der 

Ein Sucher, bestehend aus einer kleinen Linse , in deren Brennpunkte 

sich ein mattes Glas befindet, ist auf der Camera A befestigt. 

Das Bild der Sonne entsteht ungefahr in b a, im Brennpunkte des Oh
jektivs, und wird dort durch ein Okular vergrossert. Die Camera A von Metall, 

ungefahr 20 Zoll lang, hat eine viereckige Kassette von Mahagoniholz, die 

Platten von secbs Zoll Seite tragen kann, was (nach WARREN DE LA RUE) die 

zweckmassige Grosse giebt. 

Das Okular wird an der B((chse A (Fig. 241) befestigt, in welcher eine 

Platte B verschiebbar ist. Am unlern Ende diesel' Platte ist eine Feder a, 
deren Spannung man je nach del' Geschwindigkeit modifiziren kann, mit wei

chel' sich del' Verschluss B bewegen soil. Ein Arm 1J mit einer Rolle tragt 

den Faden b c (Fig. 240), welchen man im riehtigen Augenblieke abbrennt 

oder loslasst. 
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Figllr 242 zeigt das Innere des Verschlusses. Del' Ring ADCB steHt 

den Raum dar, welcher zwischen der Stellrohre E (Fig. 241) und der Rohre B 
(Fig. 240) Iiegt. Das weisse Feld bedeutet die Oeffoung del' Rohre E (Fig. 241). 

Die bewcgliche Platte K E tragt in der Mitte eine zweite Platte 1, deren 

Lange veranderlich ist, urn den Gang des Verschlusses K E genau zu regeln. 

Del' Verschluss selbst hat an seinem oberen Theile ooch ein liingliches Loch, 

in das ein (nieht mit abgebildeter) Slift passt. Del' Verschluss wird also von 

einer Feder hcrabgezogen, dureh eine Schnur festgehalten und mittelst eines 

Hingliehen Loehes, durch welches ein Stift gebt, verhindert, sieh in seiner 

ganzen Lange zu versehieben. 
Wir gehen jetzt tiber' zum Gebrauche dieses Instruments. Gleich an

fangs wollen wir bemerken, £lass das Objektiv viel zu gross ist und £lass man 

fig. H~. 

es auf die Hiilfte seines Durchmessers reduziren 

kann, was immer noch eine sehl' kurze Aufnahme

zeit erlaubt (1/20 bis 1/30 Sekunde). Man hat dem 

Objektiv diese Grosse gegeben, um es wiihrend 

del' Sonnenfinsternisse gebrauchen zu konnen. 

Da dies Instrument dazll beslimmt ist, die 

Sonne von Stunde zu Stunde odeI' in beliebigen 

Zeiten aufzunehmen, braucht man es nur (mit 

HtHfe der Theilkreise des aquatorialen Gestelles 

und astronomiseher Tabellen) Zll ajustiren und 

sich seiner \lie eines gewohnlichen photographi

schen Apparates zu bedienen, ohne £las Uhrwerk, 

welches nul' wiihrend del' Sonnenfinsternisse in Gang gesetzt winl, in An

wendung zu bringen. Die Einstellung muss ein fill' aile ~fal geschehen und 

von Zeit zu Zeit verifizirt werden. 

lVirklich erha/tene Resultate. Wir haben nun noch fiber die Bilder ZlI 

reden, welche man mit HfilCe der besehriebenen Projektionsapparate erhal

teo hat. 

Die Sonnenflecken werden mit Leichtigkeit ahgebildet und sind sogar 

stereoskopisch, wenn sie in Pausen von einigen Stunden aufgenommen wer

den. Herr W. DE LA RUE hat mit Hfilfe solcher Abbildungen die sehr wich

tige Entdeckung gemacht, dass die schOn en leuchtenden Stellen, die man 

Sonnenfackeln ((acules) genannt hat und fiber die man so viele Hypothesen 

aufgestellt hat. Erhabenheiten auf der leuchtendeo SonnenMlle bilden, denn 

man sieht sie fiber die Flecken und Halbschatteo hervorragen. 

Was die bHllterige Struktur betrifft, von der Herr NASMYTH spricht, so 

hatbisher keine photographiscbe Abbildung dereo Existenz entdecken lassen, 

aber wir wiederholen, dass die optischen Apparate fiir die Photographie der 
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Sonne noeh sehr der Vervollkommnung bedurfen, besonders das vergrossernde 

Okular. Diese Unvollkommenheit ist allein Ursache, dass man bei direkter 

Beobachtung der Sonne mehr sieht als auf photographisehen Bildern. 

Die Existenz der inneren Planeten ist bis jetzt durch Nichts bestatigt 
worden. 

'Vir haben jetzt noch uber die Resultate zu sprechen, die Herr W. DE 

I.A RUE bei der totalen Sonnenfinsterniss im Juli 1860 erhielt. Lassen wir 

diesen beriihmten Astronomen selbst red en: 

"Den 18. Juli gegen Mittag begann der Himmel, welcher den Tag vor

her bedeckt gewesen war, sieh zu kHiren und eine halbe Stunde spater waren 

aile Wolken verschwunden. Man hat Photographien von der Sonne vor und 

nach del' Finsterniss gemacht und 31 wahrend der Finsterniss selbst erhalten, 

indem man immer genau die Zeit aufzeichnete. Der gezackte Rand des 

~Iondes ist sellr gut zu erkennen; bisweilen sieht man eine Spitze der 

Sonnensichel durch ein Mondgebirge abgestumpft, wahrend die andere 

\'oIIkommen scharf bleibt. Herr \V ARREN DE LA RUE betrachtete das Phlino

men durch ein Fernrohr von drei Zoll OelTnung und gab den Photo

graphen das Zeichen fUr die Aufnahme; so konnten mehrere Bilder gerade 

in dem AugenbIick aufgenommen werden, wo der Mond Sonnenflecken be

deckte." 

" • . . . Als die Sonne bis auf einen leuchtenden Streifen reduzirt war, 

wUfllen die Diaphragmen des Photoheliographen entfernt. . . .. Heft' WARREN 

hatte so wenig Anhaltspunkte fUr die Intensitat der leuchtenden Erhaben

IICiten (pl'otubirances) , dass er sie als einfacbe, schwarze Flecken auf der 

Photogl'aphie el'wartete. EI' war entzuckt, als er sah,' £lass ihre Abbildungen 

unter del' Einwirkung der hervorrufenden Fliissigkeit sehr deutlich wurden. 

"Die erste Platte wat' cine Minute lang exponirt gewesen, und man hielt 

das fUr die richtige Zeit, urn eine zweite in das Instrument einzusetzen; Herr 

WARREN DE LA RUE ist jelzt iiberzeugt, dass man durch cine Expositionszeit 

von 20 bis 30 Sekunden vier Bilder halte erhalten konnen. Zu Kew hatte der 

Monti nach einer Exposition von ciner ganzen i\Iinute keine Spur von einem 

Bilde gegeben; wei! also die Bilder del' Protuberanzen solarisirt und die del' 

Krone rein angedeutet werden, haben die Protuberanzen und die Krone mehr 

LichtsUirke als der Vollmond." 

" . . •. Wir gehen jelzt zur genaueren Beschreibung der Photographien 

fIbet'. Wenn man vom Nordpol (nichl vom Zenith) aus nach links gebt, 

findet man gleich im Osten eine leuchtende Protuberanz, deren Spitze in 

dem ~Iasse, wie der Mond sich entfernt, rOll einer ccntralen Linie aus in 

zwei einander entgegenf(esetzten Richtungen sieh naeh reehts lind links herab-
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biegt, wie die Blatter des Palmbaumes. Die gebogenen Theile oder Blatter 
haben viel weniger GJanz als del' Stamm, welcher an seiner ganzen Basis 
den Rand des Mondes beriihrt. Das Centrum des Stammes findet sieh 28 Grad 
vom Standpunkte, seine Breite ist ungefiihr 1 Minute (42 Kilometer), seine 
Hohe von 11/2 Minute (63 Kilometer). Hen WARREN sah denselben einige 
Minuten VOl' dem Eintritt del' totalen Finsterniss. 57 Grad vom Nordpunkte 
befindet sich das nordliche Ende eines abgelosten, rundliehen Gewolkes, wel
ches anfangs 1/2 Minute (21 Kilometer) vom Mondrande entfernt war. An 
seiner nordliehen Seite hat es zwei Bogen, die beide ihl'e Konvexitat nach 
Norden kehren, Naeh Osten hin ist es ungefiihr 60 Grad gegen den Radius des 
Mondes geneigt; seine Lange betragt 11/2 Minute (63 Kilometer). In demselben 
Verhaitniss, wie del' Mond sich libel' die Sonne hin bewegte, naherte sich 
tlerselbe allmalig diesem Ge\\ olk und beriihrte zuletzt das Ende desselben, 
welches ganz mit dem Glanze unserer Abendwolken leuchtete, die von del' 
untergehellden Sonne beschienen werden. Die Fiirbung war ein starkes Roth. 
72 Grad vom Nordpunkte hat sieh auf der photographischen Platte, ohne 
sichtbar geworden zu sein, eine Protuberanz abgebildet, welehe an die Form 
eines Boumerangs erinnert. Del' Stamm ist 2 Minuten (84 Kilometer) lang. 
Ihre nach Norden gekriimmte Spitze neigt sich gegen das untere, seitliehe 
Ende des isolirten Gewolkes. Tiefer, in derMitte des Stammes, erhebt sieh 
ein dritter Arm in die Hohe, so dass das Ganze der Protuberanz einem G 
gleieht. Man wifll es erklarlieh finden, dass diesel' Appendix bei direktem An
blick nieht bemerkt wurde, wenn· man hinzufiigt, dass el' nul' ein sclmaehes 
Purpur- oder violettes Licht ausstrahlte. Zwischen diesel' letzten Protuberanz 
und dem Gewolk lag ein Band leuchtender Wolken, 8 Grad lang und hOeh
stens 1/4 Minute hoeh. Vom 72. biB 135. Grade findet man ein ahnliehes 
Band, sehr dimll odeI' sehr niedrig nahe bei dem Boumerang, weiter von 
dies em allmalig bis zu 1/2 Minute waehsend und dann unter dem 111. Grade, 
wo es eine Hohe von einer halben l\1inute erreieht, sieh kegelformig erhebentl. 
Vom Kegel ausgehend bemerkt man mehrere sehr zarte Projektionen, welche 
das F ernrohr nieht zeigte, die aber von der Platte aufgenommen sind. Vom 
129. bis zum 135. Grade erhebt sieh die Kelle immer mehr nud mehr bis zu 
einer Minute (42 Kilometer). Sie hat krummlinige Umrisse und glanzt ausset'
ordentlich. Zwischen dem 115. und dem 140. Grade ist die Krone eben
falls sehr leuehtend und von diesem Punkte geht einer ihrer glanzendsten, 
nach Norden gekrummten Strahlen oder Lichtbiischel aus. Beim 154. Grade 
liegt eine naeh Norden gekriimmte Protuberanz, deren Form ziemlich einer 
.Milra gleicht; sie ist 11/2 l\Jinnten hoeh (63 Kilometer), am Gipfel diinner 
als am Stamme lind hangt £lurch einen seltr schwachen Liehtstreifen mit clem 
langen Wolkenbande Zllsammen. 
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Das lange Band und die Mitra wurden vor dem Ende der totalen Finster

niss durch den Mond bedeckt, aher das isolirte rothe Gewolk und die dem 

Nordpunkte zunachst liegende Protuberanz blieben wahrend der ganzen Zeit 

sichtbar. Bei Anfang del' totalen Finsterniss unterschied man am westlichen 

Rande del' Mondscheibe nur 2 Protuberanzen. Die eine, im 194. Grade, 

hestand aus einem feinen Streifen, '/4 Minute hoch und 51/ 2 Grad lang. 

Von diesel' lief im 197. Grade eine nach Siiden gekriimmte Spitze aus, welche 

eine halhe Minute hoch war und von dem weiter riickenden Monde wieder 

bedeckt wurde. Die andere Protuheranz war der schon angedeutete Gebirgs

gipfel, dessen Centrum im 348. Grade lag; seine Hohe wuchs in dem Masse, 

wie del' vorriickende Mond ihn entblosste, von 1/4 bis zu 11/ 2 ~1inute, und 

nahm, "ie wir schon gesagt hahen, die Gestalt eines Schiffes mit gespannten 

Segeln an, dessen Spitze odeI' Hauptmast 11/2 Minute hoch und dessen Rumpf 

10 Grad auf del' Mondscheibe mass. Gegen das Ende entblosste del' Mond 

einen langen Streifen, del' sich vom 280. his zum 340. Grade erstreckt, an 

welcher Stelle er den Schiffskorper heriihrt. An einigen Stellen reduzirt sich 

derselbe auf einen einfachen Faden, oben Hnd unten von kl'Ummen Linien 

begrenzt. Zwischen dem 300. und 310. Grade erreicht seine Hohe eine halhe 

~linule und an seinen Enden sieht man zwei kleine Horner sich erheben. Am 

263. und 278. Grade befinden sich noeh zwei kleine Erhohungen, die 1/2 und 

I/! ~linule tiber den Rand des ~Iondes hervorragen." 

Monckhoven, Handb. d. Photographie. 51 



Anhang. 

BERICHT UBER EINEN NEUEN DIALYTISCHEN VERGROSSERUNGS

APPARAT ~~UR PHOTOGRAPHIEN. 

Bei der bekannten WOODWARD'schen SoIarcamera wirft ein Reflektor All 

(Fig. 243) die SonnenstrahIen r r auf eine grosse Linse C I, und diese ver

einigt sie in ihrem BrennlJUnkt E, in weIchem ein einfaches oder doppeItes 

achromatisches Objektiv steht. Das Sonnenlicht durchdringt das Negativ ]) H, 

und sein vergriissertes Bild projizirt sich· auf der sensiblen }<'lache F G. 

G 

.fig. 213. 

Der Apparat hat jedoeh Mangel: e.'stlieh ist die Linse C 1 nieht achro

matisch, daher del' Lichtkreis F G in farbiget' Umsaumung erscheint, und 

sod ann hat dieselhe eine sehr starke spharische Abweichung. Betrachten wir 

die Wirkung dieser heiden Ahweichungen im Einzelnen. 

Von einell1 weissen Punkte A (Fig. 244), der in weiter Entfernung von 

einer Sammellinse und in ihrer Achse Iiegt, wird in deren lIauptbrennpunkte 

R kein reines Bild erhaIten, sondern in FoIge del' Farbenzerstreuung ein 

mit violettem Saull1 umgebenes; etwas naher a n del' Linse, in V, erscheint 

ein rother Saull1, weil bekanntlich del' Brennpunkt der violetten Strahlen 

del' Linse naher liegt als del' der rothen. Eine bei V eingestellte photo

graphische Flache aber wiirde ungeachtet des rothen Saumes ein scharfes 
51* 
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Bild des Punktes A geben, weil sie nur fiir diejenige Farbenordnung (violet, 

blau) empfindlieh ist, die hier ihren Fokus hat. Es ist dann, als ob del' 

weisse Punkt A nur violettes Licht aussendete. Del' Kondensator des WOOD'

sehen Apparates darf daher gar nieht achromatiseh sein, denn die Sonne 

wirkt nul' vermoge seiner blauen und roth en Farben; fiir aile anderen ist 

del' Apparat blind. 

--_ .. 
Y R 

fig.2H. .fig. 245. 

Nun zur spharischen Abweichung. Fallen von fernher, etwa von der 

Sonne kommend, Lichtstrahlen senkrecht auf eine bikonvexe Linse L (Fig. 245), 

so haben die dem Rande naher liegenden Strahlen r r ihren Fokus (' naher 

del' Linse als die innel'n Strahlen r' r' den ihrigen (. W 01 kann man del' 

Linse solehe Kriimmungen geben, dass diese Abweiehung auf ein Minimum 

reduzirt wird, aber ganz beseitigen lasst sie sich nieht, besonders wenn, wie 

im vorliegenden FaIle, del' Durehmessel' del' Linse nul' die Miilfte odeI' das 

Drittel ihrer Brennweite betrflgt. 

£19. 246. 

Beim Gebrauch einer Linse, wie die W OODW ARD' sebe, stelit, sich 801'0rt 

die grosse Ungleichmassigkeit des Lichtfeldes heraus, die Randpartien des 

Negativs sind viel starker beleuehtet als dessen Mitte, und gerade jene lasst 

man, da sie von zerstrelltem Lichte roth gefarbt sind, beim Photographiren 

ausser Anwendllng, bllsst also den Vortheil, den eine grosse Linse als Licht

konzentrator gewahrt, zum grossen Theil wieder ein. Aber diese Abweichung 

hat ' noeh eine sehlimmere Folge. Es sei L (Fig. 246) der Kondensator; 

zwei Biindel Sonnenstl'ahlen, del' eine r dureh den Rand, del' andere r' 
dureh die Mittelpartie del' Linse gehend, sollen in einer und derselben Ebene 

M N sehneiden. Die kleine Linse E stehe im Hauptfokus del' grossen. Nun 
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ist allgenseheinJieh, dass die Strahlen des Biindels r konvergirend, die 

des Biindels r' divel'girend auf die Linse E fallen. Ferner ist ersiehtlieh, 

dass ein und derselbe, gegen den Rand des zu vergrossernden Negativs ge

legene Punkt a von z wei Liehtbiindeln durchdl'ungen wird, deren eines von 

del' Milte, das andere vom Rande des Kqndensators herko!"mt. Die Linse E 
arbeitet also nicht nur von einem, sondern von zwei noeh dazu weit aus

einander liegenden Punkten ibrer Oberflaehe aus an der Erzeugung des Bil

des a' auf dem Schirm F G; abel' die bei a' ankommenden Strahlenbiindel 

fallen nieht zusammen und geben daher auch nul' ein unklares Bild. Durell 

eine VOl' del' Linse E angebraehte Blendung kann man allerdings die Rand

strahl en del' grossen Linse abfangen; damit hat man abel' die letztere gleieh

sam bis auf ihr Mittelstiick verkleinert und behalt nieht hinreiehendea Licht 

zum Arbeiten. 

Hat der Kondensa-

tor L (Fig. 246) nieht 

mehr 7-8 Zoll Dureh

me sseI' und setzt man 

die Linse E in den Fo

kus del' Randstrahleu, 

also naeh J) H, hat fer

ner das Negativ nicht 

lIutel' 6 odeI' 7 Centi
meter Seitenmass, so ist 

die sphiirisehe Abwei

chung fUr die Sehiirfe 

des Bildes nieht sehr 

storend, nur aber nimmt 
Jig. ~47. 

die Erzeugung der vergrosserten Kopie wegen del' Sehwache del' Beleuchtung 

mehrere Stunden in Anspruch. Sowie man abel' Kondensatoren anwendet von 

12 Zoll Durehmesser und dariiber, wird die sphal'isehe Abweiehung betraeht

lieh, besonders wenn das Negativ nieht grosser ist als eine Visitenkarte, was 

doeh ~erade die reehte Dimension fiir seharfe Negative ist. 

Del' neue, vorstehend besehriebene Apparat ist von den eben besproehe

nen Mangeln frei. Er ist beqllem in einer Dunkelkammer von 4-5 l\leter

lange aufzusteHen, deren eines Fenster lIngefahr naeh Silden liegt (s. Fig. 9). 

Fig. 247 zeigt den Reflexspiegel, ganz in Eisengestell; er wird in del' 

Fensteroffnung del' Kammer befestigt. Mittelst Kurbel G und Getriebe F giebt 

man ihm die SteHung, in welcher er die Sonnenstrahlen horizontal auf den Kon

densator del' Solareamera "irft. Seine Handhabung ist sehr bequem und es 

reieht zur Erhaltung des Liehtes hin, dass man ihn aile 20 Sekllnden weiter stellt. 
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Fig. 248 und 249 stellen die eigentlicbe Solarcamera dar; Fig. 248 zeigt 

den Apparat mit Weglassung der Wendung, urn die innere Anordnung sehen 

zu lassen; Fig. 249 versinnlicht den Gang der Lichtstrahlen durch die Linsen. 
Dieselben Buchstahen bezeiclmen dieselben Theile. 

fig. 243. 

Die Linse A B ist del' Kondensator, dessen Durchmesser nach der Kraft 

des Apparates verschieden !ist. Durch die ihm ertheilten Krilmmungen ist 

die spharische Almeichung auf das Minimum gebracht. In einem Abstande 

von dei' Linse A B, der ihl'em Durchmesser gleich ist, steht eine zweite 

r ---/-?:I----__ 

r 

J ig. N9. 

Linse, ein zerstreuender Meniskus von sehr geringer Dicke, damit er kein 

Licht verschluckt. Seine Bestimmung ist, die spharische Abweichung des 

ganzen Systems v 0 II s tan dig zu beseitigen *). In Folge dessen ist erstlich 

*) Folgendes sind die ZahlenverhaItnisse des Systems auf Grundlage des Halb-
messers der Linse A B: . 

El'ste OberfHiche R = 2,6!5} Dicke i~ Centrum 0,196. 
Zweite " R' =21,639 Brennwelte 4,0150. 

Dritte " R"= 1,083) Dicke an den Randern 0,067. 
Vierte " R"'= 1,234f 
Abstanrl del' beiden Linsen 2,0075. 
Brennweite des Ganzen 4,017. 
Brechungsexponent 1,543. 
Abweichung + 0,001. 
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das Liehtfeld uberal! gleiehmassig, das Negativ nieht wie bei den alten Appa

raten an den Randern starker als in der Mitte beliehtel; als zweite Folge 

ergicbt sich, dass ein gegebeuer Punkt in den Randpartiell des Negativs von 

einem einfachen Liehtbiindel durchdrungen wird, herkommend von del' 

Randpartie des Beliehtungssystems. Das findel bei den alten Apparaten eben

falls uieht statt, und gerade hierin liegt die Ursaehe del' grossen Klarheit, 

an den Seiten sowol als in del' Mille del' mit dem dialytischen Apparat ge

arbeiteten Gl'ossbilder. 

Das Negativ HEist so beschrieben, dass nul' 

die wil'klich zu vergrossernde Partie ubrig bleibt, 

die ihren Platz innerhalb des Lichtkegels findet. 

Bisher zersprangen aile Negativs in Folge del' enor

men Hitze, die sich nul' auf die Milte konzen

trirte ,wahrend die Randtheile im Schatten blieben. 

Bei del' Einrichtung, wie sie Fig. 249 zeigt, springt 
niemals ein Negativ. Mag das Negativ irgend

welche Grosse haben, die Vergrosserung auf ein Chlor

silberpapier von gegebenem Format dauert immer 
.fig. 250. 

dieselbe Zeit. Man habe also ein Negativ von Viertel-, Drittel- odeI' Visiten

kartenformat, man wolle nun bios das Bruststiick in natiirlicher Grosse auf einen 

ftg. 251. 

Doppelbogen .von 1 Meter, oder die ganze Figut' auf dasselbe Blatt bringen, 

immer dauert die Vergrosserung die gleiche Zeit. 
Die Objektive haben eine besonderc Konstt'uktion und sind hinten und 

inmitten mit B1enden versehen, die das zerstreute Licht abhaIten, ohne dem 

Licht des Konzentrators etwas zu benehmen. Dahel' sehreibt sich die Leb-
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baftigkeit und Rundung der mit dem dialytiscben Apparat erhaltenen Ver

grosserungen. Die Objektive sind beweglich und gestatten jede Vergrosserung 

zwischen % Proz. und einer halben Visitenkarte, sowol auf Albumin-, Salz- etc. 

Papier als auf Collodium. Man kann iibrigens dem Apparat noch besondere 

Objektive beigeben zum Vergrossern von Negativs in % und Ganzformat, 

immer mit derselben Schnelligkeit und Vollendung. 

Fig. 251 zeigt die allgemeine Anordnung des Apparats. In einem ge

blendeten Fenster A ist del' Retlexspiegel B angebracht. Die dialytische 

Solarcamera C steht auf dem Gestell lJ E; das vergrosserte Bild entsteht in 

L M. Del' Abstand zwischen del' Kopirtlache und dem Apparat ist drei 

Meter fUr Blatter von I'll, 20 Hohe, 2 Meter fur solche von 90 Centimeter 

und 1 ill, 10 ungefahr fUr solche von 40-50 Centimeter. 

Mit einem Apparat, dessen Linsendurchmesser 19 Zoll betragt, wurden 

Vergrosserungen auf gewohnliches Albuminpapier von 45/57 Centimo Grosse 

in 12-15 Minuten erhalten. Man kann somit in einem Tage eine betracht

licbe Anzahl von Kopien erhalten, ohne negatives Papier anwenden zu mossen, 

das in der Regel kalte und del' Tiefe entbehrende Tone giebt. 

Ende des Buches. 
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Manipnlationen 191. 
Mann's Momentanverschluss 118. 
Magnesiumlicht 353. 
Mangel der photographischen Papiere 

151. 
Marion's Behandlung der grossen Pa

pierblatter 272; Cylinderblichse 131; 
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Misslingen beirn Abziehen von Papier-
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260. 
Morphium, arscnigsaures und essig

saures, als Zusatz zum Collodium 175. 
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Multiplikator 114. 
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Nachweisung vonSpuren unterschwef
ligsauren Natrons 286. 

Negativcollodium 168. 
Negatives Bild 7; dasselbe in Positivs 

zu verwandeln 189. 
Negativpapier 151. 
Negative Papierbilder 149. 
Negativpapierverfahren nach HUH-

BERT DE MOLARD 162; nach TILLARD 
150. 

Negativs zu entwickeln 201; ~eselben 
zu fixiren 186; iiber gefimisste Nega
tivs 281. 

Negativpapier zu wachsen 15t. 
Negativverfahren mitSilbersalzen330. 
Neuer Vergrosserungsapparat 402. 
Newton's Photolithographie 323. 
Niepce de St. Victor erfindet das AI-

buminverfahren 7; Stahlgravirung 317; 
Versuche, heliographische Bilder zu 
fixiren, 361. 

Niepce und Daguerre veroffentlichen 
ihre Entdeckung, Bilder auf Silber
platten herzustellen, 7. 

Niepce (aus Chalans) fixirt zuerst die 
Lichtbilder 6. 

Nitrocellulose 49. 
Nitroglykose 60. 
Nor=alcollodium 168; Aufbewahrung 

171. 
Norris' Trockenverfahren 209. 

Objektive,photagraphische. 30; welche 
rasch arheiten 94; mit kurzer Brenn
weite 95; zu Laudschaftsaufnahmen 
97, 107. 

Oelwachs 150. 
Optik. photographische, 21. 
Optisches Centrum 3l. 
Orthoskopische Objektive 28, 97. 

Pannotypie. 
Panora=a-Objektiv 99. 
Papiere mit salpetersllurem SiIberoxyd-

Ammoniak 276. 
Paraffiniiberzug 136. 
Parkinson's Tonbad '289. 
Passe-partout 138. 
Petschler und Mann's Abanderung des 

Tanninverfahrens 210; Verbesserung 
des Collodium-Albllminverfahrens 217. 

Photochemie 4. 
Photographie auf Albumin 144; auf 

Cellulose 239; auf Collodium 163 ; 
auf jodirten Firnissen 2!0; auf Kiesel
saure 240; auf Papier 149; auf Starke 
und Gelatine 239; bei Nacht 248; der 
Fixsterne 384; der Planeten 38!; des 
Donati'schen Kometen 388; des Mon
des und der Kometen 385; der Sonne 
391; Geschichte derselbeu 3; in na
tiirlichen Farben 8; mikroskopische 
247. 

Photographien von Planen, Gellla.l. 
den, Kupferstichen etc. 255. 

PhotographischeApparate 94; Chemie 
36; Objektive 30; Optik 21; Skulptur 
255. 

Photographometer 200. 
Photoheliograph des Observatoriums 

zu Wilna 395. 
Photolithographie von NEWTON 323. 
Phototypographie 317. 
Photozinkographie 323. 
PinBel zum Empfindlichmachen des Pa-

piers 277. 
Pistolgraph von SXAIFE 263. 
Plankonkave Linsen 29. 
Plankonvexe Linse 29. 
Platinsalze zum Tonbad nach CAVANZA 

289. 
Plattenhalter 123. 
Plattenkasten 119, 123. 
Poitevin's Kohlenbilder 8; photolitho

graphisches Verfahren 3~2; Verfahren 
mit Chromsalzen 297; Verfahren auf 
Starke 239. 

Polirbret 140. 
Polirroth 60. 
Porzellanschalen 78; dieselben zu er

hitzen 75. 
Porzellanthon zur Entfarbung des Sil-

berbades 59. 
Positive Abdriicke 7. 
Positive A bziige auf Papier 267, 276. 
Positives Bild 7; dasselbe aus N ega-

tiv8 darzustellen 189. 
Positive Bilder auf diinnen Eisenplat

ten (Melainotypie) 188; aufzuziehen 
290; auf Milchglas 247; durch Her
varrufen 292; mitEisensalzen 294; mit 
Uransalzen 295; ohne Silbersalze 294. 

Positivcollodium 187. 
Positive Glasbilder auf blauen Plat

ten 188. 
Positive Hervorrufung 188. 
Positive Verfahren mit Silbersalzen 

337. 
Pouncy's Kohlenkopirverfahren 299; 

Verfahren mit Chromsalzen 297. 
Prismen 23. 
Prismenstereoskop 252. 
Probe mit Eisenchlorid, ob Papierbilder 

gut ausgewaschen, 286; dieselbe mit 
Sehwefelwasserstoff und Blei 287. 

Probircylinder 78. 
punktirtes Aussehen der Glasplatte; 

Ursache desselben 147. 
putzbret 129, 139. 
Putzen der Daguerre'schenMetallplatte 

139. 
pyrogallussaure 60. 
Pyrogallussaurehervorrufung 184, 

185. 
Pyroxylin 48. 

Quecksilberchlorid 60. 
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QuecksUberka.sten 142. 
QuecksUbersalze, Verfahrendamit, 300. 

Rahmen mit Stiel als Plattenhalter 124. 
Rasche photogr. Verfahren 164. 
Rasches Verfahren auf Negativpapier 

162. 
Ra.uchern der Albuminbilder mit Am-

moniakdampfen 289. 
Rauch'sche Bilder 365. 
Re:O.exionsteleskop 382. 
Reinigung des Aethers 38; der Fenster 

im Glashause 90; von Glassachen 79, 
144; der Glasplatten 191, 192. 

Retorten und KochHaschen 79. 
Retouchiren der Negativs 207. 
Richtiger Ton im Negativ 166. 
Ritter's Beobachtungen iiber die che-

mische Wirkung des Lichts 4. 
Roberval'sche 'fafelwage 81. 
Roman's Trockenverfahren 211. 
Romberg's Apparat zur Behandlung 

grosser Papierbla.tter 272. 
Ronald's Photo-Elektrograph 370. 
Roscoe's Lichtmessungen 11. 
Rosinenverfahren von DR. SCHNAUSS 

233. 
Rothe Bilder 295. 
Rothgewordenes Collodium zu ent

fiirben 175. 
Riickstii.nde zu verwerthen 60. 
Rumford's Versuche der Wiirmeein

wirkung auf metallische Losungen 4. 
Russel's, Major, Tanninverfahren 225; 

trockene Platten 8 j Trockenverfahren 
auf Collodium mit Tannin 210. 

Saba.ti.er verwandelt Negativs in po
sitive Collodiumbilder 189. 

Salmon's Verfahren mit Chromsalzen 
298. 

Salpetersaure 62. 
Salpetersaures Silberoxyd 64. 
Salpetersaures Uranoxyd 67. 
Salzen des Papiers 270; des Positivpa-

piers 268. 
Sa1zpapier, einfaches, 269; mit ver

schiedener Leimung 270. 
Samme11insen 24. 
Satinirmaschine 134; Satinirpresse, 

englische, 135. 
Schalen aus Guttapercha 125; aus Thon 

126. 
Schellack 56. 
Sche11a.ckfirniss 67, 149. 
Schiessbaumwolle 48, 163. 
Schmelztiege179j dieselben zu erhitzen 

74. 
Schnauss, DR., Rosinenverfahren, 233. 
Schwarzer Lack 57. 
Schwedisches Filtrirpapier 72. 
Schwefelammonium 67. 
Schwefelather 37. 
Schwefelleber 67. 

Schwefelsaures Eisenoxydul 67_ 
Schwefelsaure Eisenoxydul-Ammo-

niak-Hervorrufung 186. 
SchwefelsUber 67. 
Schwefelwasserstoft' 67. 
Schwierigkeiten beirn Collodiumver-

fahren 235. 
Secretan's Okjektive 95; Stereoskop

apparat 110; Tafeln zur Berechnung 
der Brennweiten 32. 

Sekundenzeiger bei der Aufnahme 199. 
Sel d'or von FOBDOS und GiLlS 68. 
Sennebier - Scheele's Versuche iiber 

die Schwiirzung des Chlorsilbers 4. 
Setzender Personen bei d. Aufnahme 198. 
Shadboldt's Collodium mit Chloroform 

175; Verfahren mit Honig fiir trockene 
Pllltten 208. 

Silberbadhaken aus Glas 127. 
Silberbad 179; alkalisches 181; fiir 

Albuminpapier 278; dasselbe fiir Albu
minpapier zu entfarben 275, 278; fUr 
Albuminplatten 147; dasselbe zu ent
farben 147; fiir Wachspapier 156; mit 
Essigsaure 182; ZU ROMAN'S 'frock en
verfahren 214; zweites I zu R01U.N'S 
'frockenverfahren, 215. 

Silberflecken aufder Albuminplatte 148. 
Silberhaltige Riickstande zu verwer-

then 60. 
Silbernitrat 64. 
Silberspiegel 310. 
Skaife's Pistolgraph 263. 
Skulptur, photographische, 255. 
Smart's ZeIt 261. 
Solarcamera von WOODWARD 305; Ein-

richtung der Solarcamera 308. 
Solarisation 21, 335. 
Sonnenflecken 392. 
Sonnenspektrum 19, 343. 
Spharische Abweichung 27. 
Spiegel, grosser, mit Doppelbewegung 

312. 
Spiegelstereoskop 252. 
Spiller beweist, dass Albuminsilbernicht 

ganz von unterschwefligsaurem Natron 
gelost wird, 340. 

Spiller und Crookes' Verfahren auf 
trockenem Collodium 208; Untersu
chungen auf Albuminpapier 271. 

Spritzflasche 77. 
Stahlgravirung von NuiPCE DE St. 

VICTOR 317, nach LEMAiTRE 317. 
Stativ mit drei Fiissen 102. 
Starke, Photographie auf dieselbe, 239. 
Stellung der Camera's bei Aufnahmen 

ferner Ansichten 254. 
Stereoskop-Apparat 110; mit einem 

Objektiv 111; nach SECRETAN 110. 
Stereoskop-Camera's 108; mit Mo

mentanverschluss 106. 
Stereoskop nach BREWSTER 251; von 

WHEATSTONE 251; mit prismatischen 
Linsen 253. 
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Stereoskop und stereoskopische Auf-
nahmen 250, 252. 

Stereoskopische Bilder zu biigeln 137. 
Stocklack 56. 
Stokes liber Brechbarkeit der Licht

strahlen 5; Beobachtung der Fluores
cenz 347. 

Streifen auf der Schicht 238. 
Striche auf den Platten 238. 
Sutton's Alkoholcollodium 176; modi-

fizirtes Collodiumverfahren 190; Pa
norama-Objektiv 99; Alkolim 176. 

Tabelle fiir Fliissigkeiten, die leichter 
als Wasser sind, 71. 

Talbot's Versuche mit Chlorsilberpapier 
7; Negativverfahren 150; Aetzung auf 
Kupfer-, Stahl- nIHl Zinkplatten 319. 

Talbotypie 149. 
Tannin 67. 
Tanninverfahren des Major RessEL 

225. 
Taupenot's Collodio-Albnminverfahren 

211; trockene Platten 8; Trockenver
fahren 209. 

Teleskop 380. 
Teleskopische Camera obscura 397. 
Te=peratur bei der Collodiumwolle-

bereitung 51. 
ThEmard (und GAy-LnsAc), 'Wirkung 

des Lichts aufWasserstoft' nud Chlor, 6. 
Theorie der Photog-mpltie 32!J. 
Thermographische Bilder :365. 
Thermometer 80. 
Thermoskop von NOBILl. Benutzung

desselbcn 346. 
Tiefe des Fokus 27. 
Tillard's Kegativverfahren auf Papier 

150. 
Tonbad naclt IIARDWICII 283; nach LA

BORDE 289; naclt LElJRAY 283. 
Tonbader, ver:;chiedcne, 288. 
Tonen und Fixiren des Alhuminpapiers 

282; der positivcn Papier-Bilder 338. 
Transparente Medien 3-!7. 
Transparente positive Bilder 189. 
Trichter 81. 172. 
Tripletobjektiv 28, US, 107. 
Trockenes Collodiumverfahren 208. 
Trockene Platten 8. 
Trockengestell US. 
Trockenverfahren VOl! FOTHERGILL 

221; nach ROMAN 211. 
Trocknen 80; der Albuminglasplatte 

147; des \Vachspapiers 155; grosser 
Blatter 273. 

Ueber die Natur des Lichtes 13. 
Uebertragen del' Collodiumsehicht auf 

Papier 247; del' Collodiumschicht auf 
\Vachsleinwalld (Pannotypie) 18~. 

Ueberziehen der Glasplatten mit Albu
min 145; mit Collodium 192; mit Tan
nin 226. 

Unregelmassige Lichtwirkung 236. 
Unreinheit der Praparate 236. 
Unterchlorigsaurer Kalk 68. 
Unterschwe:fligsaures Goldoxydna-

tron 68. 
Unterschwe:lligsaures Natron 68; als 

Fixirung 186; dasselbe in den Bildern 
nachzuweisen 286. 

Unthatigkeit der rothen und gelben 
Sirahlen 20. 

Uranoxyd, salpetersaures, 67. 
UranBalze, Verfahren damit, 295. 
Ursachen der Verschiedenheit in den 

Aufnahmezeiten 199. 

Veranderung der positiven Bilder 339. 
Verbleichen positiver Papierbilder 340. 
Verfahren auf trockenem Collodium 

208; mit Chromsalzen 296; mit Kupfer
salzen 301; mit Mangansalzen 301; 
mit Platinsalzen, Goldsalzen etc. 30~; 
mit Quecksilbersalzen 300; ohne 8,.1-
bersalze 341; mit U ransalzen 290; 
von LEGRAY'S \Yaehspapiermethode 
151; von TALBOT auf Kupfer, Stahl 
und Zink 319. . 

Vergrosserungsapparat, neuer dIaly
tischer, 402. 

Vergrosserte positive Abdriicke 301. 
VerUi.ngerte Exposition, Wirkung der

selben, 20. 
Verschiedene Arten von Pyroxylin 50. 
Verschiedene Yersuche im Trocken-

verfahren 209. 
Verschleierte Bilder 236. 
Verstarkung des Bildes 204. 
Verstarkungsmethoden 205. 
Vertikale Schalen 126. 
Verwandlung des Pyroxylins in Oxal-

s;lure 171. 
Vigier vervollkommnet das Albumin-

verfahren auf Glas 8. 
Vignettenplatte 133. 
Violette Bilder 296. 
Visitenkarten-Camera's 111; Yisiten-

kartenbild zn biigeln 137. 
Vitruvius' Conservirung derFarben bei 

Gemalden 3. 
Voigtlander'sche Objektive 95. 9S. 
Vom chemischen Fokus 35. 
Von der chemischen Wirkung des 

Lichtes 16. 
Vorhange im Glashause 92. 
Vorrichtung zum Retouchiren 207; 

zum Wachsen des Papiers 152; zum 
Wechseln del' Platten im Freien 119. 

Vorschriften fiir Tonbader 288. 
Vortheile des Kondensators 306. 

Wachsen des N egativpapiers 15t. 
Wachspapier zu jodiren 153; dasselbe 

empfimllich zu machen 155; zu trock
nen 155. 

Wage 81. 
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Wahl des GIases zum Atelier 88. 
Warmestrahlen, Einwirkungderselben, 

15. 
Warren de la Rue, Studien iiber die 

Photographie des Himmels 380, 384, 
385. 388, 393, 398, 399. 

Waschen der albuminirten Glasplatten 
147. 

Waschge:fii.ss 125. 
Wasser, verwendbares, in der Photo

graphie 68; Wirkung desselben im 
Collodium 174. 

Way's elektrische Lampe 248. 
Wedgwood, Einwirkung des Lichtes 

auf gesilbertes Papier, 5. 
Wheatstone's erstes Stereoskop 251. 
Wiedergewinnung des Goldes aus Ton

badern 61; des Silbers aus Rlickstan
den 60. 

Wirkung des Alkohols und Aethers im 
Collodium 174; der Jodverbindungen 
174; des freien Jods 171; des Lichts 
auf Jodsilber 334; prismatische Strah
len auf Silbersalze 354; auf Chlorsil
ber 357; des Wassers im Collodium 
174; des Zusatzes fremder Substanzen 
im Collodium 175; farbiger Strahlen 
auf Jodsilber 354; auf Bromsi:lber 356; 

lllonckhoven, Hnnllb. d. Photographie. 

prismatischer Strahlen auf Silbersalze 
353; prismatischer Strahlen auf andere 
Verbindungen als Silbersalze 362; ver
schiedener Lichtquellen 352; verschie
dener Pyroxylinsorten 173. 

Wissenschaftliche Untersuchungen 
liber Photographie 343. 

Wolkenartig gekrauselte Bilder 238. 
Wollastone entdeckt die Einwirkung 

des Lichtes auf Guajakharz 4. 
Woodward's Solarcamera 305. 
Woulf'sche Flaschen 73, 81. 
Young, DR., findet chemisches Licht 

liber die violetten Strahlen hinaus 5. 

Zeichen des zu kurzen oder zu langen 
Exponirens 160. 

Zeit der Aufnahme 200. 
Zeit nach LEAKE und SMART 261. 
Zersetzung der Silbersalze 18; des 

Collodiums 171. 
Ziegler's Trockenverfahren mit Lein

sa.menschleim 209. 
Zusammenlegbare Cuvette a.us Holz 

125. 
Zusatz von Schwefelsaure zur Hervor

rufung fiir Positivs 188. 

53 




