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Tabellen«

I. Dto EleMente» deren Symbole, Aequivalente mtf Mm»
gewichte.

»

.j. =

£
s ^ <^ 1

. Atom
wich

>>
cc

** >

<
1

t

Aluminiuiii AI 27,5 13,7 Kohlenstoff C 12 6
Antimoa Sb 122 122 Kupfer Cu 63,4 31,7

jMm.
Saryum

As 75 75 Lanthan La 92,8 46,4
3a 137 68^ Uthium Li 7 7

Beryllitun Be 13,8 7 Magneeium M?? 24 12

Blei Pb 207 103,5 Mangan Mn 55 . 27,5

Bor B 11 11 Mül}bdän Mo 92 46
Brom Br 80 80 Natt i um Xa 23 23
Cad mium Cd 112 56 Nickel Ni 54

Oaesium Cs 133 133 Niob Nb 9o 91

Calcium Ca 411 20 Osminni Os 199,2 9^^6

Ce.iium Ce 92 46 Palladiuni Pd 106,6 53.3

Cklor Cl 35,5 35,ö P 31 31
Cr 52,5 26,2 Platin Pt 1 «J ,2

200
98,6

Di 96 48 Quecksilber Hg 100
Fe 56 28 Rhodium Rh 104,4 52,2

Erbium Kr 112,6 56,8 Ivuhidium Rh 85,4 85,4

Fluor FI 19 19 l^uüienium Ku 104.4 52.2

<5ro]d Au 197 197 Sauerstoff 0 16 8
Indium In 71,8 35,9 Schwefel s 32 16

1 ridiiim Ir 198 98,6 Selen So 79.4 39,5
J 127 127 Silber AI.- lOS 108

Kalium K 39,1 39,1 Silicium Si 28 14
(Jo

i
59 29,5 Stickstoff 14 14

1*
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r

•
•c

' e
- •

Symbnln

||

• ~-

tx. Z
i S

Element«
£

cc

e S
o e

< >

Elemente <; w
- c© o

Strontium Sr 87,5 43,8 Watterstoff H 1

T.uital Ta 182 182 WiFDlQth Bi •208 208
Tellur Te 128 r>4.2 Wolfram W 184 92
Thf^lliiim Tl

Th
2iU 2; )4 Yttriom Y

Zn
61,7

65
30,^

Tiioriutt 231 115,5 Ziuk 32,6-

Ti 50 25 Zinn Sn 118 59
Iran Ür 120 60 ZircoQiüffl Zr 89,6 45
Vanadiu Vd 51.3

1

68,5
1

l

2. Schmelzpunkte von Metallen und Hütte nproducten,

sowie Glühegrade.

/inii ...*... 22«*' HIeii>pe se inn2
2('»4 1090

Thallium 2!>0 Helles GlUhen . 1200
3in Waissgliihen .... 1300

VAei ... B8.'> Blei- u. Blüiäteinechlucke 1315—133<^
•112 1330— 1.36(h

Antitnoc Scbwarzkujtferscblftcke .

Anfanffundcfi (lIHlien . f.
9-, Ki-:enhochofenschlecke .

Dunkelrothgluth . . 7U0 Kobalt ...... 1400

Aluminium ..... 700 StArke Weisfgluth . . 1400
Arfanjronde Xirech- RlendeTKk« Weisfgluth 1500— leoO'

rothgluth .... Weiasatrahlijjrei Kobc-iaen 1600
Stnrlce Kirtcbrothglnth voo Gm «et Holskohleo'lfcoli-

1700
Kothe GUitto .... ItiOO

Silbet 916 Kickol 1600
Vollige KSnclarotb- M.iiicraii 1600

1000 Uran und Molybdin . . 1600
Kupforatein ..... 1002 1700

IUI 5 Ohrum .... . . 1700
}{l«i9tein 1027 ßt.ihl ... . . 1700—1900-
i^chwarzkupfur .... 1027 St&b&isen . ... 1900—210O-

1037 Fl.itia • • . . 1534

1047 Iridium , • . - i
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* 9, TheraoiMtar,

, TMi nr ItoiistlOl i%r Qrade der Thermo meterM«lm VM Oaltillf
Röaumur und Fahrenheit.

c. R.
1

c. K. F. C. [
R.

!

1

1

i

1

It. F.

100 80,0 i 212,0 67 Iö3,6
;

152,6 34 . 27,2 98,2 1 0,8 33,8
. 99 7ö,2 210.2 66 52,8 150,8 33 ' 2i;.4 91.4 0 0,0 32,0
98 78,4

77,«

1 208,4

1

e06,6

65 52,0 149,0 33 89,6 — 1 — 0,8
-1,6

30,2
.«7 64 !51,2 147,2 81 87,8 — 8 88,4
96 76,8 , 204,8 63 50,4 145,4 30 24,0 Sf^O — 3 - 2,4 26 6
:9& j76,0 203,0 62 49,6 143,6 29 23,2 84,2 — 4 - 3,2 24,8
94 |75,2 201,2 61 .48,8 141,8 28 22,4 82,4 - 5 - 4,0 23.0-

93 74,4 199.4 60 48,0
47,2

140,0 27 21,6 80,(5 — 6 — 4,8 21,2
•«2 {73,6 ltf7,6 59 138,2 26 20,8 78,8 — 7 — 5,6 19,4
91 172,8 195,8 58 46,4 136,4 25 20,0 77,0 — 8 - 6,4 17,6
90 |72,0 194,0 57 45,6 134,6 24 19,2 75,2 — 9 — 7.2 r>,8

89 |7l,2 192,2 56 44,8 132,8 23 18,4 73,4 —10 — 8,0 11,0^ !70,4 190,4 55 44,0 131,0 22 17,6 ri,6 -11 - 8,8 12,2

10,487 ,69,6 188,6 54 43.2 129,2 21 16,8 6J,8

68,0

-12 - 9,6
86 68,8 ! 186,8 .^3 42.

1

127.4 20 10,0 —13 -10,4 8,6
85 68,0 185,0 52 41,6

40,8

12:j,6 19 15,2 66,2 -14 -11,2 6,3
84 67,2 183,2 51 123,8 18 14,4 64,4 —15 — 12,0 5,0
83 66.4 181.4 50 40,0 122,0 17 13,6 62.6 -16 -12,8 3,2
82 65.6 179,6 49 39,2 120,2 16 12,8 60,8 —17 — 13,6
«1 64,8 177,8 48 38,4 118,4 15 18,0 59,0 -18

i

-14,4 -0,4
«0 64,0 176,0 47 37,6 116,6 14 11.2 57,2 —19 — :5.2 - 2,2

79 63,2 174,2 46 36,8 114,8 13 10,4 55,4 —20 -16,0 -4,0
78 62,4 172,4 45 36,0 ,

113.0 12 9,6 53,6 —21 —16,8 '— 5,8
•77 t>i.ö 170,6 44 35,2 111,2 11 8,8 51,8 —22 — 17,6 - 7,6

76 00,8 168,8 43 34,4
i

ioy,4 10 8,0 50,0 -23 -18,4 1-9,4
76 60,0 167,0 42

,

33,6 107,6 9 7,2 48,2 —24
[ -19,2

!
—11,9

^74 :VJ,2 165,2 41 1 32.

H

105,

s

8 6,4 46,4 —25
1 -20,0

,

— 13.0

73
,
58,4 163,4 40 32,0

i

104,0 7 5,6 44.6 —26
1 -20,8 — 14,8

—16,672
:
57,6 161,6 39 1 31.2 102.2 6 4,8

'

42,8 —97 ! —21,6 i

71
1

56,8 159,8 3S 30,4 5 4.0 41.11 — 2S
'

-22.4 —18,4
70

1

56.0 15H.0 37 29,6 4 3,2 :VJ:2 -2Lt
1

-23,2 -20,2
69

;

156,2 36 28,8
,

941,» 3
.

37,4 —30
1

—24,0 -22,0
51,4 154,4 35

\

i

28,0
1

95,0 8 1.6
i

1

35,6
1 i
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4. Tafel zur Reduction der Thermometerscalea von Ftbreahet^
CeUius ufld Reaumur.

a B.
1

0. 1 « 1-
1

0- *•

-j-lOO ^+80 -t-l61,-r71,67 -t-57,33 -4-1101+43,88 -r34,67
211 99,44' 79,56 160 71,11 56,89 109

1
48,78 84,99

SlO 9S.H9 79,11

78,67

159 70.55 5<5,44 108 42,22
1 41,67

3:^,73

209 98,33 158 70 56 107 :i:k33

208 97,78 78,22 157 69,44 55,56 106 41,11

88,44207 97.22 77.78 156 68.89 55,11 106 40,66
206 96.67 77,33

76,89

155 68,33 54,67 104 40 88
2<ib 96,11 154 67,78 54,22 103 89>4 81,56^
204 95,55 153 67,82 52,78 108 88,80 81,11
203 95 76 152 66.67 53,33 101 88,83 80,67
202 94,44 75,56 151 66,11 52,89 100 87,78 80,88
901 93,89 75,11 150 65,55 52,44 99 87,88 89,78
200 93.33 74,67 119 65 '2 98 36,67 29,33
199 92,78 74»22

78,78
148 64,44 51,56 97 36,11

35,66
88,8^

196 92,22 147 63,89 51,11 96 28,44
197 91,67 73.33 146 63,33 50.67 95 35 28
196 91,11 72 H«^ 145 62,78

62,28

50^22 94 34,44
i-k«^ .A
27,56^

195 90,55 7:i,U 144 49,78 93 83,89 87,11
194 90 72 143 61,67 49,33 98 33,33 26,67
193 89,44 149 61.11 48,89 91 82,78 26,22
192 88,89 71,11

70,67

141 60,55 48,44 90 32,88 25.7*^

191 88,33
87,78

140 60 48 89 31,67 25,33
190 70,22 139 59.44 i7,.')6 88 31,11 24,89^

189 87,22 69,78 138 öH,b9 47,11

46,67

87 30,66 24,44
168 86,67 69,38 187 58,33 86 30 84
187 86,11

86,55

68.89 136 57,78 46,22 85 89,44
nn 0A
23,6A>

186 68,44
68

195 67,22 45,78 84 88,89 23,11
18q 85 184 56,67 46,33 83 88,33

AA 4MB
28,07

184 84,44 67,S6 183 56,11 44,89 82 87,78
An A4^
88,88

168 83,89 67,11 132 55,55 44,44 81 87,83
A4 MA
81,78-

182 83,33 66,67 131 55 44 90 96,67
A« AA
81,88-

«Od
181 82,78 66,22 130 54,44 48,66 79 2n,ii 20,89
180 82,22 65,78 129 53.89 43,11 78 25,55 80,44
179 81,67 65 ,33 128 53,33 42,67 77 86 20
178 81,11 64,89 127 52,78 42,22 76 24,44 iiS58
177 80,55 64,44 126 52,22 41,78 75 23,89 19,11
176 80 64 125 51,67 41,33 74 23,33 18,67
175 79,44 63,56 124 51,11 40,89 73 22,78 18,22
174 78,8» 03,11 123 50,55 40,44 72 22,22 17,78
173 78,33 62,67 122 60 40 71 21,67 17,38
172 77,78 63,88 181 49,44 89,66 70 81,11 16,89
171 77,22 61,78 120 5S.S9 39,11 68 80,66 16,44
170 76,67 61,33 119 48..iS 38,67 68 80 16

160 76,11 60,89 118 47,78 38,22 67 19,44 16,6§
168 75,55 6;),44 117 47,22 37,78 66 18,89 15,11

167 75 60 116 46,67 37,33 66 18,33 14,67
166 74,44 59,56 115 46,11 36,89 64 17,78 14,99
165 73,89 59,11 114 45,55 36,44 63 17,22 18,78
164

1

73,33 58,67 113 45 36 62 16,67 18,88
168 72,78 58,22 112 44,44

48,89
35,56 61 16,11 18,89

a68 78,S8 e7,78 III 85,11 60 15,55 18,44

Digitized by Go(



F. 0.
1

B. F. a
1

F. 0.

+w +16 H-18 +26 — 8,89 — 8,11 — 8 —22,22 —17,78
11,54 -«4 4,44 8,56 9 88,78 18,88

67 13,89
'

n,ii 23 5 4 10 23,33 18,67
66 13,33 10,67 22 5,55 4,44 11

7 19,11
55 12,78 10,22 21 6,11 4,89 12 24,44 19,66M 12,22 9,78 20 6,67 6,33 13 2B 20
58 11,67 9,33 19 7,22 6,78 14 25,55 20,44

•

52 11,11 8,89 18 7,78 6,22 15 26,11 20,89
51 10,66 8,44 17 8,33 6,67 IG 26,67 21,83
50 10 8 16 8.89 7,11 17 27.22 21.78
49 9,44 7,56 16 9,44 7,66 18 27,78 22,22

22,8748 8,89 7,11 14 10 8 19 88,88
47 8,33 6,67

6,22

13 10,55 8,44 20 28,89 28,11
46 7,78 12 11,11

11,67
8,89 81 89,44 83,54

45 7,22 5,78 11 8,88 88 80 84
44 6,67 5.33 10 12 22 9.78 23 30,55 24,44
43 6,11 4,»9

4,44
9 12,78 10,22

10,67

24 31,11 24,89
42 5,66 8 18,88 25 81,67 26,38
4t 6 4 7 13,89 11,

U

11,56

26 82,22 26,78
40 4,44 3,56 6 14,44 87 32,78 26,28
89 3,89 8,11 6 16 18 88 88,38 26,67
88 8,33 2,67 4 15,55 12,44 29 3«J|89 27,11

27,5437 2,78 2,22 8 16,11
16,67

12,8« 3Ü 34,44
2 22 1,78 8 13,33 81 35 28

35 1,67 1,33 1 lT,2j 13,78 32 35,65 28,44^
34 1,11 0,89 0 17,78 14,22 33 36.11 28,89

0,55 0,44 — 1 IH,33 14,67 84 36,67 2U,33
82 1 0 8 18,89 15,11 86 37,22 29,78
81 0,56 0,44 3 19,44 15,66 36 87,78 30,28
30 —1,11

1,67

—0,8» 4 20 16 87 88,33
88,89

30,67
814129 1,33 5 20,65 16,44 88

28 2,22 1,78 6 21,11 16,89 39 39,44 31,64
8827 2,78 2,22 7 21,67 17,33 40

86 8,33 2,67 r
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SvReduetioistibefleii tfer Ariiiiiietergraie.

9aoh Baumtf, Cartiar nnd Beck *«f «Im ipMUUche Otwioht
nach Gerlach.

(Nach Gerlach, Dingler'« Journ. 1»8. 816.)

A. FlUitigkeiten, die leichter sind a!? Wn«^.>r '

Cariier Grade Batuui^ 1 Cartiec Beok

0 I '•mm

l
«
8
4
6
e
7

^ 8
9
10 1,0000
11 0,9932
18 0,9^«65

13 0,9799
U 0.9733
15 0,9öt5a

16 0,'J605

17 0.1)612

18 0,9i80
19 0,9420
80 0,93:)9

81 0,9300
98 0,9841
23
.84 0,9125
85 0,9068
26 0.9012

87 0,8957
88 0,8902
29 0,8848
80 0,8795

0,97^4
0,96';5

0,96^7

0,94^:1

0,94^7
0.93*'3

0,92^9
0,92^^7

0,91'5
0,9ll4

0,90*4

I

0,89^0
0,8877

' 0,SS20

j
0,876 i

1,0000
0,9941
0,0883
0,9886
0,9770
0,9714
0,9659
0,9604
0,9550
0,94y7
0,9444
0,93^2
0,9310
0,9289

0,9239

0,9189
0,9189
0,9090

0,9012
0,8994
(VS'tl?

0,8900
0,8854
0,8808
0,8762
0,8717
0,«673
0,8C)29

0,8585
0,8542

0,8600

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

52
53
54

55
56
57
58
59
60

0,8748
0,8690

0,ö639
0,8588
0.8538
0,818S
0,8439
0.8391
0,8:«8
0,b295

0,8249
0.8202

0,8156
0,8111
0.hO66

0,ö022
0,7978
0,7935
0,7892
0,78 i9

0,7807
0,7766
0,7725
0,7684
0,7643
0,7604
0,7565
0,7526

0,7487
0,7449

0,8707
0,8G52

0,8598
0,8545
n,8i9l

0,8439
0,88 i7

0,8336
0,8836

0,8457
0,8415

0,8874
0,8888
0,8292

0,8252
0,8218
0,8178
0,8133
0,80J5
0,8061
0,8018
0,7981

0,7944
0,7907
0,7871
0,7884
0,77!)0

0,7763
0,7797
0,7692
0,7658
0,7688
0,7589
0,7555
0.7522
0,7489
0,7456
0,7423
0,7891

B. Für FlUasigkeiten, «Ii- 'Ter > iti ;1 -dU Was36r-

Qnde Baum^
I
Beck 1^ ,

b.l50,7c4b,12>C.r'**^**
Baume
b.l7,a0C.

Beck
ba8.yo.

Grade I
B»i»m4

\bA7ffiO.

Beck
b.l9£»C.

0
1

2
8
4
5
6
7

8

1,0000
1,0068

1,0138
1,0208
l,02ft<)

l,03öi

1,0426
1,0501

1,0576

1,0000

1,0059
1,0119
1,0180
1.0241

1.030J

1^0366
1,0429

1,0494

'J

10

11

12

13

14

15
Iß

17

1,0653

1,0731

1,0810
1,0890
1,0972
1,1054
1,1138
1,1224

1,1310

1,0559
1.0625
1,0692
1.0759

1,0S28

1,0897

1,0968
1,1039

1,1111

18

19

20
21
22

23
24
25

26

1,1898
1,1487
1,1578
1,1670

1,1763
1,1858
1,1955
1,2053

1,2153

1,1184
1,1258
1,1333
1,1409
1,1486
1,1565
1,1634
1,1725

1,1806
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vfue
b.l7.50C.

B«ck
1

b.ia.ät'cJ
\\rTmQ9

Baume 1 B4Ck
b.l7,5<C|b.l«,a^'C.

Bauiuä 1 B«4k
b.l7,5^C.Ib.lt,50O

27 1,8254 1,1SSS 44 1,4281 1,3492 61 1,7111 1,5598
SS 1,2357 1,1972 45 1,4421 1,8600 68 1,7818 1,5741
29 1,2462 1,2057 46 1,4564 1,3710 63 1,7520 1,5S88
SO 1 .^.S^^^ 1 .'2hiH 47 1,4710 1.3H41 64 1,7'. 31 1,6033
äi 1,267/ 48 1,4860 i,ay,i4 65 1,7948 l,6li>0.

S2 1,278S 1,2319
1,2409

49 1,5012 1,4050 68 1,8171 1,6346
83 1,2901 50 l,51t?7 1,4167 157 1,8398
34 1,3015 1,2500 51 1,ÖÜ26 1,4286 68 1,8632 1,66b 7

85 1,8181 1,2593 52 1,5487 1,4407 69 1,8871 1,8881
86 1,3250 l,tfi87 53 1,5652 1.4530 70 1,9117 1,7000
37 1,3370 1,2782 54 l,5b20 1,4655 71 1,9370 1,7172
SS 1,3494 1,2879 55 1,5993 7t 1,9629 1,7347
39 l,3til9 1,2977 56 1,6169 1,4912 78 1,9895 1,7526
40 l,S74ti 1,3077 57 1,6341) 1,5U44 74 2,0167 1,7708

l,789ft41 1,3876 1,3178 58 1,6533 1,5179 75 2,0449
4 2 1,400'J

1^43
1,3281 5i> 1,6721

1,6914

1,5.J15 76 1,8083
4d 1,33S6 «0 1,5454

C. Be«1uci{on d«r Twaddle-Orade.

'S Vol. rs VoL

1
Vol. Vul Vul. VuL

Gew. Omt. G«w.
H

Gew.
1

0«w.

^ H H
0 1,000 29 1.145 58 i,2:»o 87 1,435 116 1 ,5S0 145 l.T-^5

1 1,005
1,010

30 1.150 5i> 1,2:».') 1,110 117 1 ..".S5 146 l,7äU
^ 2 31 1.155 60 1.300 1,145 IIS 1 ,.v»o 147 1,735

3 1,015 32 61 1.305 ito 1,4.50 llf l..')i^5 US 1.740

4 1,02'' 1 , r 1,165 62 1.310 '.»1 1.455 120 1.600 m» 1.745

5 l,02i> ^4 1,170 63 1,315 ;>2 1.460 121 1,605 1;1'> 1.750

G 1,030 35 1.175 f;4 1,320 '.»3 1 .465 122 1,010 151 i.7.y»

7 ! .( '3.') 36 1.180 65 1,325 \)\ 1.470 123 1.615 152 1.760

8 1,040 37 l,lv^5 66 1.3:J0 U5 1,475 124
125

1,620 153 1,765

• 1.045 38 i,iyo 67 1.335 96 1,480 1,625 154 1,770

10 1. n 39 1,195 68 1.340 'J7 1,485 i2i; 1.630 155 1.775

u

:

a,055 40 1,200 69
j
1,345 'J8 l,4i>0 127 1,635 156 1,760

1,785It 1,680 4t 1,205 70 1,850 99 1,495 12H 1 .r>40 1.57

13 l.ni'" 42 1,210 71 1 ,355 100 l,.iOO 12:> 1.045 158 1.700

14 1,070 43 1,215 72 1,360 10 L 1,505 130 1,650 l.>9 l,7yi>

15 1,075 44 1 ,220 73 1 ,365 102' 1,510 131 1
,65."j i<iO 1,80(1

16 1,080 45 1,225 74 1.370 103 1.515 132 1 ,0i;o i«;i l.,Si)->

17 1,085 46 1.230 75 1.375 104 1,520 133 1 .'>>i."> n;2

18 1,090 47 1,235 76 1.3m) 105 l.:)25 134 1,670 163 l.Hli

19 1 ,095 4S 1.240 77 1,3^5 106 1.53i) 13ri 1.675 Itil 1
.>i2i

20 1,100 II'» 1.245 78 1,390 107 l ,535 I3'i l.ti^'O 165 l.i25

81 1,106 1,2.50 7'J 1,305 lOS 1 ,.vio 137 l,6s5 16ti l.>t3t>

22 1,110 51 1,2.55 80 l,10i> 101» 1.515 13H 1 ,6Ü0 167 1 ..s35

23 1,115 52 1,260 81 1,405 1 10 1,550 13.» r6'.'.") 16S 1.H40

24 1,120 53 1,265
i,87(r

82 1,410 lU 1 ,555 140 1,700 L6:« liM5
25 1,125 54 88 1,415 112 1,560 141 1,705 PO 1 ,85^)

tt.. . 1.130 55 1,275 84 1 ,420 n:> l,5ti5 142 !.710 171 1 .>i55

17 1,135 56 1,280

1,885

85 1,425 lU 1,570 143 1,715

1,720

172 l,a60

t,86583 1,140' 67 86 1,430 115 1,575 U4, 173
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6. DIcMt (ipta. iaw.) dar iMten «itf ifitaliaa Pawiiu

AltiminintnU IUIU IUU1| i DVIIWVIOI,
S.96 2 07

9AllilfllliflA f A7m^v ff 3 "ki
,4 aiuurpa«

& 1 1 rn nn C 7 fr rn Til li t

5 63 Am AFnli 4,28
1 «fAn „ kryet. ,

U O A J 1 '1111 2 1 TAf ) 111 D LA U ^ . «.f ^

BIaIXVAVA 11 33 Liithium er4/ s

SOT t.66 1,70 SUicium 2 49
3 15 AlfA.ncfAtl 8^03 fifr i IImO i A \J II \ä %A UA 2 541

MA 1V ff Jln 8,50 X OlAMM AV ^ f Cj

^aIpi lim 'i f 1^ 1 1 1mM 1 1 1 1« Ul ITOd X OlAIAA i\ IRQ

Cer 6,6 Nu-kel TbalUiiiB,
Chlor, flUsaig 1,38 Niobium 6,07—7,37 gogossen 11,81

Chrom 7,01 ( )8uiiiim 22,48 Thorium 11,00
Dldyin 6,54 PaltadittiB 11,40 Uran 18,4
Kisen 7.79 Pbosplior 1,84 Vanadium 5,5

7,62—7,81
5,9

1, rother 2,106 Wismut,
tohnall gek.OaUlmn Pl»tlD, geg. 8145 7,677

Qoldjtrt^coss. 19,26 Quei"kRi!l>er 13,60 Wismut,

1, geliämiii. 19,5—19,6 Ubodium, langsamgek. 0,935
Indlom 7,36 gegossen 12,1

1,516

Wolfram 17,1—I8,t
Iridiam 22.42 Rubidium Zink 7,13—7,37
Jod 4,U48 Kutheaium, Zinn 7,29—7,14

0,865 gegossen 11—11,4 Zirooalttin 4,15

7. Dlehte verschiedener fseter Körper.

Ahornhüls (Inlltr.) 1

Aephalt 1,1- 1*2

Bausteine, im Mittel 2,6

Uimstein 0,91--1,0
Birk.M.Mr,l/. lufttT. 0.7- 0,8

Buoiu;uliülii, lulltr. 0,7--0,8
Chamottesteine 1,85

Eichenholz, Jufttr. 0,«5--0,95

Ivxlenholz, lufttr. 0,.'>- 0,6

BMhenhol^. 0,7--0,8
Fett, t!i;.T!H.'1,o = 0.92

iFickteoholz, trocken
S'ÖhreDholi, lafttr.

0,5
0,6

O-Im, Rrünes 2,642

„ Spiegel- 2,450

„ Krystall- (böhm. 2,9--3,0

„ Flint- (engL
Gummi arab.

3,4--3,44
1,3L--1,45

Guttapercha 0,M^,98
}l ir/, Fichten- 1,07
Holz, Laubh* troeken
im Mittel 0,66

Boll, Laubh. nass 1,1

^ l)ladelh. tr l '?n 0.45

m n ^»»^
j

0,»4

Holzkohle 0,3—0,5
Kalk, gebrannter 3,08
Kautschuk (niohi toIg.) 0.93
Kietornholz 0,6
Lärehentiola 0,44—0,5
Liudenholz 0,5

Xanarwerk Bruchst. 2,4

„ Sandstein 2.1

0 ZiegeUtein 1,:» - 1,7

Mauersteine oa. 2,0

Miüääin^ 8,4—8,7
Pappelhols 0,38

PAanseafMev 1,51

Porcellan 2.1-2,5
Sand, trocken 1,4—1,6

n feiMht
Sandstein 1,9-4^
Schiefer 2.7

Taanenbols, wolioot 0,55

„ TOtM "..'>

Ulmeobolz 0,67

Wachs, Bienen>
Ziogelttelo, gew.

0,96
1,4-2,2

a KUnket l,ö-«,5
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8. Tabellen Qber die Dichte wässriger SaUlästingei

bei verschiedenem Procentgehatt.

Gehalt an wMterfraiflin SaIs.
TemperttüV ntoh OtlsiM.

Salze der Alkalien, alkatUcheii Enleu und Lrdea lall

F. Procentgehalt der Lötang.
D. Dichte derselben.

Chlorammonium NH^Cl. i — lö».

(Nach Schiff.)

D. P. D. P. D. D. P.

1
2
S
4
5
6

1
2
3
4

1,0029

1 ,00.=)8

1,0087
1,011G

1,0145

1,0174

1.0082
1,0125

1,0181)

1,0254

1,0819

7

8
9
10

11

12

1.0203

1,0233
1,0203
1,0293

1,0322

1,0351

13

14
15
H>

17

18

1 ,0380

1,0409

1,0438
1,0467

1,0405

1,0523

10
20
21
22
23

24

1,0551

l,057y
1,060«

1 ,0633

1,0660

1,0087

Chlorkalium KCl. t

(Nach SoUiff.)

17,0«.

25
20
27
2S

29
30

6 11 1,0725 16 1,1080 21

7 1,0451 12 1,0795 17 1,1152 22

8 1,0518 13 l,0H6ft

1,0937

18 1,1225 23

9 1,0586 14 19 1,1298 24

10 1,0<>5& lö 1,1008 80 1,1372

1,0714
1,0741
1,076A
1,0794
1,0H20

1,0S4&

l,144ft

1,1521
1,1697
l,ltt7S

Ohlorlithinm LiOi t »
(Xaeh Garlach.)

1 1,006 9 1,051 17 1,099 25

2 1,012 10 1,0580 18 1,104 26

3 1,018 11 i,or>4 19 1,110 27

4 1,024

1,030

12 1,070 20 1,1172 28

5 13 1,070 21 1,124 29

« 1.035 14 1,081 22 1,130 30

7
1

1,040

1
w-«

15 1,086 23 1,13C :U

a 16 1,098 84 1,142 32

250

1,148
1,155
1,161

1,168

1,175
1,1819

1,189

1,196

Chloraatrinm NaCl. t ^
(Vaeh Seblff.)

1 1,0066

8 1,0133
.1 1,0201

4 1,0270

5 1,0340

« 1,0411

7

8
9
10
11

12

1,0483
1,0556
1,0630

1,0705

1,0781

M857

13 1,0934 19

14 1,1012 20
15 1,1090 21

16 1,1168 22
17 1,1247

l,lil87

23

18 84

1,1408

1,1490
1,1572
1.1655

1,1738

1,1822

88
34
35
36
37

38
39
40

25
21.

2.

1,20$
1,210
1,218
1,225

1,232

1,2 iO

1,218

1,8067

i,i9oa
1,1990

1,2075^

•
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ChlorbÄrynm BaCl -f- H.2O. t — 21,5^.

p. B. P- P. ^
1

P- P. B. P*

1 1,0073 0,853
1,706

11 1,0801 9,379 21 1,1783 17.904
2 1,0147 18 1,0947 10,231 38 1,1884 18,756
S 1,0222 S,558 18 1,1034 11,084 88 l,t986 19,608
4 1,0298 3,410 14 1,1122 11,936 84 1,2090 20,461
5 1,0374 4,263 16 1,1211 12,789 25 1,2197 21,314
6 1,0452 5,115 16 1,1302 13,641 26 1,2304 22,166
7 1,0530 5,9(58 17 1,1394 14.494 27 1,2413 23,019
8 1,0610 6,82 L 18 1,1488 15,346 28 1,2523

1,2636

23,«71

9 1,0692 7,673 19 1,1584 16,199 29 24,724
10 1,0770 6,öfl6 flO ltl688 17,061 80 1,8760 86,677

Chlorcalciain CaCla -f 6HaO.
(Nach Schiff.)

12,Ü7ü

13,177

14,191
14,698
m/ioi
15,711

16,218
16,725

17,232
17,738

18,752
19,2.V.)

ia.760

20.272

20.779

21,286
21,793
22.300
22.806

23,313
23,820
24,327

1 1,0039 0,507

1,014

25 1,1062

8 1,0079 26 1,1107
3 1,0119 1,521

2,028

27 1,1153

4 1,0159 28 1,1199

6 1,0200 8,534 89 1,1246

6 1,0241 3,041 30 1,121*2

7 1,0282 3,548 31 1,1339
8 1,0323 4,0.-)5 32 1,1386

9 1,0365 4,5H2 33 1,1433

10 1,0407 5.068 34 1.1480

11 1,0449 5,575 35 1,1527
12 1,0191 6,082 36 1,1575
13 l,0.-)34 6,.')87 37 1,1622
14 1,0577 7,090 38 1,1671

15 1,0619 7,601 39 1,1719
16 1,0603 8,107 40 1,1768
17 1,0706 8,611 41 1,1816

18 1,0750 9,121 42 1,1865
19 1,0794 9,1525 43 1,1914

20 1,0838 10. Uli 41 1,1963

81 1,0882 10,643 45 1,8018
22 1.0fr27 11,150 46 1,2062

83 1,0972 11,657 47 1,2112

84 1,1017 12,164 48 1,2162

t —
49
50
51
52
68
54
55
56
o7

58
69
(10

61

02
63
64
65
66
67
68
69
70

1,2212
1,2262

1,2312
1,2363
1.2414

1,2465

1,2516
1,2667
1,2fiI8

1 2(;iiy

1,2721

1.2773

1,2825
1,2877
1,2929

1,2981

1,3034
1.3087

1,3140

1.3193

1334H
1,8800

24,834
25,340
25.847
2d,354
86,861
27.3>)8

27.874

28,381
2.H,,s83

29,395
29.908
30,408

30,915
31,422
31.929
32.436
32.943

33,449
33,;>:>6

:^,463

34,970
86,476

Wasserfreies Chi orstronti um SrClg.
(Nacli G urliiüli.)

t = 15« C.

B. P. B. P. B. P. B. P, B.

1

8
8

4
6
6
7

1,00907
1,01818
1,02720
1,03626

1 ,04533

1,0.5484

1,06435

8
9
10
11
12
13

14

1,07385
1,08336
1,09287
1,10307
1,11327
1,12347

1,13367

15

16
17

18
19
20
21

1,14387
1,15488
1,16588
1,17689
1,18789
1,19890

1,21073

22
23
24
25
86

28

1,22255
1,23439

1,24622
1,25805
1,87085
1.2S3r.3

1,29642

29
30
31

32
83

l,30i>20

1,32199
1,33.* 75
1.34951

1,36387
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CrystalliBirtes Chlorsirontium SrClg-f-eHjO. t— 15^^01

p. T). P. D. P. D.
1
P

1

P. D.

. 1 1,005 13 1,072 25 1,143 37 1 ,222 49
j

1,810
2 1,012 14 1,078 2«; 1,14« 38

1 1,22ü 50 1,318
8 1,017 1') 1.08H 27 1,155 39

1

1,236 51 0,385
4 1.028 16 1 noo 28 1,161 40 1,213 52 1,383
5 17 l.OJö 29 1,168 41 1,£50 5S 1.340
6 1,<W8 18 1,100 30 t.t7A 48 1,958 64 l.Sit
7 1 ,().3H 1!» 1,106 Sl I.IKI 43 i.2n5 55 1.358

• 8 20 1,112 32 l,l»ö 44 i,2;2 56 1,366
» 1,048 81 1,11» 33 1,195 45 1,280 57 1,874
10 1.054 22 1,125 3» 1,201 46 l,2S8

11 1,000 23 1,130 35 1,200 47 1,295

u 1,066 24 1,136 36 1,215 48 1,302

Chlorma^nesinm MtrO), 4- BH^O. t 240 0.
Xaeh Sc Ii iff.^

p.
1

B P. D. P-

8 1,0069 0,936 42 1,1519 19,656
4 1,0138 1.872 44 1,1598 20,598

21,688ft 1,0207

1,0276
2,808 46 1,1677

8 8,7U 48 1,1756 88^
10 1,034.1 4,680 50 1,1836 23,400

24,33618 1,0415 5,616 58 1,1918
1,800014 1,04H5 6,588 54 86^

16 1 .On.'ß 7,488 56 1,2083 26,208
18 1,0;J27

1,0(W8
8,484 58 1,2167 87,144

80 9,360 60 • 1,8858 88,086
. 22 1,0770 10,296 62 1,2338 29,016

84 1,0842

1,0915

11,232 64 1,2425 29,958
88 12,168 66 1,2513 80,888
88 1,0988 13,104 68 1,2(?02 81,824
80 1 ,l'¥;2 14,040 70 1,2.J!>2 82,760
88 1,1 U7 14,976 72 1,2783 33,696
84 1,1212 1.1,912 74 1,2875

1,2968

1,3063

34.r>32

86 1,1288 16,848 76 85,568
86,50488 1,1304 17,784 78

40 1,1411 18,780 80 1,8159 87,440

Wasserfreies Ohlor-ilumi üi uin AI2CIÜ. t = 15^0.
(Nach GerUch.)

p. r>. P. D. P. D. P. D.

1 1,00721 10 1.07337 19 1,14545 28 1,22406 37 1,31086

2 1,01143 11 1,08120 20 1,15370 29 1,23310 38 1,32106
3 1,02KU 12 1,08902 21 1,16231 30 1,24219 89 1,88116
4 1,02885 13 1,09684 22 1,17092 81 1,25184 40 1,34146

5 1 ,03(i06 14 1,10466 23 1,17953 82 1,26149 41 1,35884
6 1,04353 15 1.11218 24 1.18815 33 1,27115

7 l,050fl' 1,1 21 »73 25 l,ll'i;76 84 1.2HO80

8 i,n.i%4:) 17 1,1 -2 -"'7 26 1.20.')Hi 35 1.2.tiU6

9 1,065111 13
1
1,13721 27 1,21493 66

(
1,30066
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S. BrMverMitfaifea

den Angilieii Ton Erentre, bifwiiMl f«& 6«rUttk»
(t — l».ö^> C.)

Brora-
kaliatn
Kitr.

1
Broni-

,
lithium

1
LiBr.

Brom-
natriuin
KaBr.

|

Brom-
banram
BiiBr,.

t

{
Brom>

. caleiam
CaBr«.

Brom- iBrommag
strontiaml nesium
8rBr|.

j

MgBr«.

p. "

I). 1). D. ! D D. 1 I>.

5
10

15
SO
15
80
<ö
40
45
60

1,037

1,075
l,llfi

l,l5tl

1,207

i,»(m

1,866

1,490

1,035

1,072

1,113

1,156

1,304

1,254

1,30»
1,368

1,432
1,500

1,580

1,040

1,080

1,1^
1,174

1,226
t,281

1,344

MIO
1,483

1,660

1,045

1,002

1,144
1,201

1,262
1,329

1,405

1,485
1.580

1,685

1,800

1,0U
1,089
1,139

1,194
1,252

1,315
1,386

1,461
1,549

1,6A1

1.046

1,094

1,146
1,204

1,266

1,832

1,410
1,499

1,694

1,043

1,087
1,187

1,191

1,247
1,810

1,877
1,461
1,585

1,626

lOi MverblMdungen

DAch den Angabon von Kremere, berechnet von Gerlaclu
(t = 19,60 C.)

Jod* 1

knilum
SJ.

Jod-
lithium
LiJ.

Jod-
natrium
KaJ.

Jod-
baryum
BoJ,.

Jod*
calciu ra

CaJs-

Jod- 1

Strontium
Jodnwfi*
nesium

p. B. D. B. D. B. B. 1 D.

1,038
1,078

1,120

1,166

1,818
1,271

1,331

1,396

1,469
1,516

1,636

1,784

1,038
1,079
1,124
1,172

1,224

1,280
1,344
1,414

1,4 8ü

1,575

1,B70

1,777

1,040

1,082
1,188
1,179

1,234

1,294
1,360

1,432
1,510
1,600

1,700

1,810

1,045

1,091

1,143

1,201

1,265

1,333

1,412

1,495
1,696
1,704

1,825

1,970

1,044
1,090

1,140
1,198

1,260
1,821

1,398

1,477

1,567
1,665

1,780

1,910

1,045
1,091

1,142
1,200

1,262
1,330

1,410

1,491
1,690

1,695
1,812

1,955

t,160

1,048

1,088
1,180
1.194

1,254

1,320
1,395

1,474
l,5^i
1,666
1,780

1,916
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n. Dichte vnd Qehalt der LSsungen von Natrim-
thiosnlfit (imterscIiwefliiMiirM Natriiin) bei 19« (SchifO.

Proc.
Proc.

1

Proc.
Proa.

*™ H W W
Dieht«

^^^^ 5 aq

l.eOB9 1 0,«37 1,1440

1,1499

26 16.564

i,eie&
1,011«

8 1,274 87 17,801
S i,m 1,1558 88 17,888

1,0211 4 2.5H4 1,1617 29 18.475

l,02ß4 6 S,lbö 1,1676 80 19,113
19,760l,6it7 • 8,8» 1,1738 81

1,0370 7 4,459 1,1800 88 20,387

1,0423 8 5,096 1,1862 33 21.024

1,0476 9 5.733 1.1924 34 2l.b6l

1,0529 10 6,371 1,11»86 35 22,298

1»0584 11 7,0<)8 1.2018 Bfi 22,935

1.0639 12 7,645 1,2110 Ü7 23..072

1,0«95 13 8,282 1,2172 38 24,2'W

1,0751 14 8,tH9 1,2234 39 24.846

15 9,5:>6 l,22i>7 40 25,4S4

16 10,193 1,2863 41 26.121
' 1,0919 17 10,8:50 1,2427 42 26,758

1,0976 18 11,467 1,24.48 43 87,395
Ii 18,106 1,8558 44 88,088

1,1087 20 12,742 l,2r,24 45 2^.66P

n ia,379 1,2690 46 29,306
n 14,016 1,2756 47 88,943

1,1263 33 14,H53 1,2S22 48 30.,=)8()

1,1322 24 lö;290 1,2888
,

49 31.J18

lyiasi 25 15,y27 1,2954 50
j

31,855

12. Dichte und Gehalt der Ldsttnge« voa
Kaliumcarbonat

bei (Gerlaob).

IMohttt
Ffoo.
K>Ci08

Dichte
Pvoe.
K»COS Diehlo

Pro«.
K>00*

1,00914 1 1,08337 9 1,16222 17

1,01829 8 1,09278 10 1,17243 18

1,02743 8 1,10258 11 1,18265 19

1.03658 4 1,11238 12 l,ltV2r<6 20

1,04572 5 1.12219 13 1,20344 21

1,05513 6 1,13199 14 1,21402 2ä

l,€e454 7 1,14179 15 1,22459 83

1,07886 • 1,15800 16 1,88617 84
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DfobU Dicht«

\

f roc«

1,24575 26 1,35885 35 1,48041 45
1,25681 26 1,37082 36 1,48314 46

, 1,25787 27 1,38279 87 1,50588 47
1,27H93 28 38 48
1.28999 29 l,-iüti7iJ 39 I,;i3ib5 49
1,30105 80 1,41870 40 1,5444)8 50
1,31261 31 1,43104 41 1,5.5728 51

1,32417 32 42 1,57048 52
1,83578
1^729

8» 1,45573 48 1,57079
H M6807 44

13. DioMe aad Gehalt der LSsümim vor NatriuM-
carbonat

bei 23^ (Schiff).

1 Proc.
Proc.

Proc.

DlehU Xa'CO»
H-lOiq

DlohU N»»0OS
4- 10 »q

Proc.

1,0038 1 0,370 1,1035 86 9,635
1,0076 t 0,711 1,1076 «7 10,006
1,0114 8 1,112 1,1117 28 10,376

1,0153 4 1,482 1,1158 29 10,746

1.0192 6 1,858 1,1200 80 11,118

1,0231 6 2,223 l,l:i43 81 11,488

1.0270 7 2,594 1,1284 82 1 1.859

1.0309 8 2.965 1,1326 88 12.230

1,0348 9 8,335 1,1308 84 12,W>0

1.0388 10 3,706 1,1410 35 12,971

1,0428 11 4,076 1,1J52 36 13,341

1,0468 18 4,447 1,1494 87 13.712

1,(>508 13 4,817 1,1536 38 14,082

1.0518 14 5,188

5,568
1,1578

1,1680

39 14,453

1,0588 15 40 14,824
l,0ti2S 16 5,929 1,1662 41 14.195

l,06t}8 17 6,299 1,1704 48 15,566

1,0709 18 6,670 1,1746 43 15,986

1,0 74S 19 7,041 1,1788 44 16,307

1,0789 80 7,412 1,18.30 45 16,677
1,0830 21 7,782 1,1873 46 17,04»
1,0871 22 8,153 1,1916 47 17,418
1,0912 23 8.523 1.1959 48 17,789

1,0953 24 8.894 1,2002 49 18,159
18,6801^0994 85 9,864 1,2045 50
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14. Tabelle Qber den Gehalt an Ammoniak in der wässrigen
Ulsung und die DteMe der letiteren 1)ei+ 14<>G von Oftrine.

8pec.
Gewicht

pC.
Animo-
niak.

Spec.
Gewicht

pC.

niak.

Spec*
Oewldlt

pC.
Ammo-
niak.

Spec.
Gewicht

Ammo*
niak.

0,8641
0,8848

0,8852
0,8856
0,8860
0,8864
0,8868
0.8872
0,8877
Ü.Öbbl

0,8^85
0,8889
0,881)4

0,8898
0,8903
0,8907

0,8»11
0,8916
0,8980
0,8995
0,8929
0,8934
0,8938
0,8943
0,8948
0,8953
0,8957

0,8J62

0,8967
0,8;»7t

«»,8976

0,8^81
0,8986
0,8991

0,89%
0,9001

0,9006
0,9011

0,9016
0,9021
0,lKi2('.

0,90 51

0,9036
0,9041

0,9047

86,0

35,8
35,6
85,4
35,2

35,0
34,8

34,6
34,4
34,2

34,0

38,8

33,6

33,4
33,2
33,0

82,8
32,6

92,4
82,2

32,0
3l.b

31,6

31,4
31.2

31,0
30,8

30,6

30,4

30,2

30,0

29,8

29,6
29,4

29,2

29,0

28,8

28,6

28,4

28,2

28,0

27,8

27,6
87,4

27,2

0,9052
0,9057

0,9063
0,9068
0,9073
0,9078
0.9083
0,'.H\S9

0,9994
0,91UO
0,9106
0.9111

0,9116
0,9122
0.9127

0,9133
0,9139
0,9145

0,9150
0,9156
0.9 Ui2

0.9168

0,9174
0.91^0
0 9185
0.Ö191
0.9197

0,9203

0,9209
0,9215
0,9221

0,9227

0,9238
0.9239

0,9245
0,9251
0.9257

0,9271

0,9277
0,9-83

0,9280
0,9296
0,9302

0,9308

27,0
20,8

26,6

26,4
26,2

26,0

25,8

25,6
25,4

25,2

25,0
24,8

24,6

24,4
24,2

24,0

23,8
23.6

23,4

23,2

2;io

22,8

22,6

22,4

22,2

22,0
21,8

21,6

21,4

21,2
21,0

20,8

80,6
20,4

20,2

20,0

19,8
19.6

19,1

19,2

19,0

18,8

18.6

18,4

18,2

0,0214
0.9321

0,9327
0,9333
0,9340
0,9347
0,9353
0,9360
0,9366

0,9373
0,9380
0.9386

0,9393
0,9400
0,9407
0,9314
0,9420
0,9427
0,9434
0,9441

0,9449
0,9156
0,9463

0,9470
0,947;
0,94 S4

0,9491
0.9498
0,9505
0.9512
o.9r)2n

0,9527
0,9584
0,9.542

0,9,549

(».9.556

0,9571
0,ti57rt

0.9586
0 959

«

0,9601

0,9608
0,9616

0,9623

18,0

17,8

17,6

17,4

17,2

17,0

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0
15,H

15,6

16,4

15,2

15,0

14,8

14,6

14,4

14,2

14,0

13,8

13,6

13,4

13,2

13,0

12,8
12,0

12,4
12,2
1

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

9,8

9,6

9,4

9,2

0,9031
0,9639
0,9647
0,9654
0,9662
0,9670
0,9677
0,9685
0.9693

0,9701
0,6709
0,9717

0,9725
0,9733
0,9741

0,9749
0,9757
0.9765
0,9773
0,9781

0,9790
0,!»799

0,9h07

0.9815
0,9823
0 9b31

0,9889
0 9847

0,9855
0,9864
n.9S73

0,9082
0,9890

0,9899
0,9907

0,9915
0,9924
0,9932
0,9941

0,9980
0,9959
0,9987
0,9>76
0,9983

0,9991

9,0
8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6.4
6,2

6.0

6,8
5,6

6,4

6,2

5,0
4,8

4,6

4,4
4,2

4,0

8,8

8,6

8,4

8.2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,*

1,«
1,0

0,8
0,6
0.4

0.8
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16 TAb«U«a.

15. Dichte und QelMilt «lar NatroHlaiioa bei 16® C.

Dichte
für

Dichlü
für

Proc.
IMchte

für

Na-*0
für

NaHO

1,015
1,010
1,043

1,058
1,074
1,089
1,104
1,119
1,132

1,145

1,160
1,175

1,190

1,203
1,919
1,233

1,246

1,258
1,270
1,286

1,800
1,815
1,329
1,341

l,:^^)5

1,369

1,381

1,395
1,410

1,488

1,012
1,098
1,085
1,048
1,050
1,070
1,081

1,098
1,103
1,11.0

1,137

1,148

1,169
1,170
1,181

1,192

1,909
1,213

1,825
1,936
1,247

1,258
1,269

1,279

1,290

1,800

1,810
1,321

1,838

81
89
33
84
85
36
37

88
39
40

41

42
43
44
45
4G
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

57

58
59

60

1,438
1,450
1,462

1,475
1,488
1,500

1,515
1,530

1,543

1,558
1,570
1,')S3

i,r)'j7

I,ül0

1,623

1,637

1,650
1,668
1,678

1,690
1,705
1,719

1,730

1,745

1,760
1,770

1,785

3,800
1.815

1,830

1,343
1,861
1,868

1,884
l,l*>5

1,405
1,416
1,426

1,437
1.447

1,456

1,468

1,478

1,488
1,499

1,508

1,619
1.529

1,540
1,660
1.560

1,570
1,680
i^n
1,601

1,611

1,628

1,638

1,648
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16« Dichte der wässrigen Lösungen voi Kaliumoxyd und
Kaliumbydroxyd bei -t- lo^ (Tun uermann; der Sckluss naoh

Riehtor).

Pracent
Jv.O

Procent
K H O

Procent Procent
K I i {

)

0,5608

2,829

8^1
ft,0(»

6,224

7,355
6,487
9,619

10,750

11,882
18,013
14,145
15,277

16,408

17,540

16,671
19,606
80,935

81^
91,688

0,73»

9,081
3,869

4,717
5,967
7,418
8,760
10,108
11,450
12,803
14,161
15,498

16,846
18,195
19,542
20,890

22,237
86,685

25,606
96,954

1,0050
1,0156
1,0260

1,Ü369
1,0478
1,0589
1,0703
l,0f>19

1,0938
1,1059
1,U82
1,130S

1.1437

1,1568
1,1702
3,1839

1,1979
1.8199
1,2268

1,2341
1,9498

23,764
94,695
2« ,027

27,158
98,990
29,34

30,74
32,14
33,46
3i,74

35,99

37,97
40,17

42,31
44,40
46,45

48,46
60,09
51,58

63,06

28,303
99,650
30,098
3i,d45
83,696
34,94
36,91

38,28
39,85
41,37
42,86
45,22
4"',S4

:j().39

5-i>8

55,32

57,71
50,65
6! .43

63,19

1,2646
1,9605
1,3966

1,3131
1,3809
1,30
1,32

1,34
1,36
1.38

1 40
1,43
1,44
1,46
1.46
1,'^0

1,53

1,54
1,56

l«ü6 .

17. Tabelle über die Dichte der wässrigen scliwefligen Säarf
von 0,5—10,0 Procent Gehalt bei + lö^ 0. von Scott

Dichte
ProomitgvlMlt

Bicbte
Frootiiig«hAltM 80|

1,0098 0,5 i,<mo9 6,5
1 ,00.^6 1,0 1,0328 6,0
1,0085 1,5 1,0353 6,5
1,0118 8,0 1,03V* 7,0

7,51,0141 9,5 1,04:1

1,0168 3,0 1,0426

1,0450
8,0

1,0194 8,5»
4,0

8,5
1 0221 1,0474 9,0
1,0248 4,5 1,0197 9,5
1,0275 5,0 1,0520 10,0

2»
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18 TabeDwi

18. DioMi «id Gehalt der L58ung m Farmyii»
katium Itei 15^.

Dloht«

+ mH>
Pror. an

jmWi Mi
K*Fe(CN)«
-I-8SS0

Proc an

1,0058 1 0,872 1,0669 11 8,888
1,0116 2 1,744 1,0743 12 10,484
1,0175 8 2,616 1,OKOO 18 11,886
i,02:u 4 8,488 1,0m ;ß 14 12,208
1,02:'."V 5 4,360 l,0i':{2 15 13,080
l,üä.'»0 6 6,232 l,Oii;»<> 16 18,958
1,0417 7 6,104 1,1<':'.7 17 14,824
1,0471» 8 6,976 1,1136 18 15,686
1.0542 9 7,848 1,1205 19 18,668
1,0605 10 8,780 1,187$ 88 17^

Dichte und Gehalt der Lösungen von Ferro^at-
kalium bei 15^.

Dichte
Proc. an

Dicht©
Proc. an

Dlchte
Proo. an

1,0051
1,0108
1,0155
1,0208
1,0261

1,0315

1,0370

1

8
8
4
5
6
7

1,0488
1,0IS2

1,'»6J8

1,0653

1,0771
l,Os«il

1,1014

8
9
10
18
14
16
18

1,1189
1,1266

1,13!»6

1,1529
1,1664

i«1808

80
28

28

80

20* Dichte und Gelitit der Lösungen von QMm
Kaliunohromat bei Idjb^ (Schiff).

Dictit-'
Proe. Proc

Dichte
Proc.
K TU cht

0

Proc.
K-i;i-( 1

'

i\ - r r U i K - ("r<

1 1,0985 1 11 1,1864 81 1,2921 81

8 1,1014 12 1,1%4 oo 1,3036 32

8 1,110.1 IH i,:iu66 23 1,3151 83
4 1,1105 14 1,2169 24 1,8268 34
5 l,li87 15 1,2274 25 1,8386 36
6 1.1380 16 1,2379 26 1,3506 88
7 1,1474 17 1,2485 27 1,8626 87
8 1,1570

1,1667

18 1,2592 28 1,8746

1,8868

38
9 in 1.2700 29 89
10 1,1765 20 1,2808 80 l,8a9i

1,0080
1,0161

1,0243
1,0325
1,0408
1,0492
1,0576
1,0663
1,0750
1,0837



21. Dichte und Gehatt der LSsungen
Kallumbichroniat lipi 19.5^

Proceat K^CiiQf
DioliU

6,731 U,683

22. DieMe nd GeMt tf«r LSsHngei vom Kaliii»- mitf

Ammoniumaluiii bei 17,5^.

Oehalt in Proc.
K-»Al»(SO^)^ + 24aq

Dichte
(NH»)«Ar-'(S()*)<-+-'i4a<i

Dichte

i 1,0065 1,0060
i 1,0110 1,0109

8 1,0166 1,0156
1,0218 l,0i00
1.0269 1,0255

s 1,0820 1,0806

SU* Dichte und Gehalt der Lösungen von Chromalaun
bei 17,50 (Franz).

Proc.
IHebta

Proc.
Blohto

20

l,017i
l,084e
1.074(5

1,1874

40
50
60
70

1.1896
1 2894
1.4566

l,d368

24. Tabelle zur Bestimmung von Silbernitrat in 100 ccm der
Lösung nach der Dichte bei 16^ C.

(Berechnet naeb Dawson*a Antraben.)

per 100 ccm
LOaoDff

Diobte
Gramme

per 100 ccm Dichte
Gramme

per 100 ccm
LOsung

Dicht«

2,08

4,16

6,24

8,35

1,021

1.040

1.059

1,078

10,41

12,50

14,58

16,66

1,097

l,lUi

1,135

l,lö2

18,75

20,83

22,91

25,00

1,172
1.191

1.20D

1,227
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15. Dichte und Gehalt von Eisenchlorid-Löeiingeii

bei 17,5« (Franz).

IHoht« lptoe.7a<C]4 Dichte )proo.Pe*Ci' Difibte Skoo.1

1,0146
1,0292
1,04HM

i,o:.-7

1,07 ;i4

1,0»9*
1,1054
1,1-^15

1,187»
1,1518

8
4
6

8
10
18
14
18
18
80

1,1746
1,1950
1,2155
1,2365

1,2568
1,8778
1,2988

1,3199
1,8411
1,8688

88
84
26
28
30
82
34
36
88
40

1,3870
1,4118
1,4367
1^617
1,4867
1,5153

1,5439

1,5729
1,6023

1,0817

44
40
48
60
58'

64
M
58
60

26. DieMe und Gehalt van Kupferehlorld-Ueungen

bei 17,5« (Pranifi).

Vroc. rucr^l Dichte Proo» CuCl- Dichte Proc GaCa*

1,0188
1,0364
1,0548
1,0734
1,0920
1,0178
1,1430

8
4
6
8
10
18
U

1,1696
1,1958

1,2223
1,860t

1,2779

1,3058
1,3838

16
18
20
88
24
26
88

1,3618
1,3950

1,4287

1,4615
l,41Sl;>

l,5iiö4

30
38
84
36
88
40

27. Dichte und Gehalt der Lösungen von Eisen- und
Kupfervitriol bei 15^.

Dichte
Proc. Dichte

Proc.

1,011
1,021
1,032
1,048
1,054

1,065
1,082
1,112

1,143
1,174
1,206

1,239

8
4

;
10
18
15
80
85

1 so

l

1,0126
1,0254
1,03W
1,051

n

i,or^4'i

1,07.>5

1,0933
1,106!
1,1208
1,1354
1,1501

1,16:.)

8
4
6
8

10
Ii
14
16
18
20
28

1 .

"*
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28. Dichte und Gehait der Salpeteraiiire.

(Naeh £oib.)

lOOTheile

1

lOOTheile 100 Theile 100 r hell

9

ff
enthalten enthalten x 5

enthalten enthalten

o
•Ö

bei 00 bei 15'J 9 bei 00 bei 15<>

9S
»•

o
o

X
o

o

-i

•3
c

M !

"f" 1

o
1

)

o
0«

25

1

c
o

0 1,000 (\ A 0,2 A 10,1 28 1,242 ob,a Q1 AOl,U 0Ö,0 3o,l

1 1,007 1 i A Qu,y 1,5 1,0 29 1,252 o7,7 40,2 Qyl tL.o4,a

2 1,014 1,2 1,9 2,6
o o 30 1,261 <iD,I QU R

«I3,d 41,5 03,0

8 1,082 3,4 2,9 4,0 31 1,275 41,1 Oft tt89,8 48,0 87,8

1,022 4,5 8,9 5,1 4,4 32 1,286 48,0 90,0 45,0 88,0

fr 1,036 5,5 4,7 6,3 5,4 83 1,298 44,4 QQ A99,0 47,1
4 A 440,4

6 1,044 6,7 5,7 7,0 G . 5 .14 1,309 4b, 1 48,b 41,7

7 1,052 8,0 6,9 if,ü 35 1,321 48,0 It 141,1 CA H
50,7 43,5

8 1,060 9,2 7,9
m o1Ü,J 8,7 3f> 1,334 R.A A

50,0
K.O A 4j,a

9 1,067 10,2 8,7 11,4 9,8 37 1,346 A 44. f>
Xß. A 47,1

10 1,075 11,4 9,8 1U,II 38 1 .359 j4.(J 4b,.}

11 1,0^3 12,6 10,8 1 >l A 3y 1,372 59,

b

Ol,l

12 1,091 13,8 11,8 15,3 13,1 40 1,384 Oo,4 tiA (\ou,n 61,7 52,9

18 1,100 15,2 13,0 16,8 14,4 41 1,398 60,8 52,1 64,5 55,3

U 1,108 16,4 14,0 18,0 15,4 42 1,412 68,2 54,2 67,5 57,9

15 1,116 17,6 15,1 19,4 16,6 48 1,426 66,2 56,7 70,6 60,6

16 1,125 18,9 1 16,2 20,8 17,8 44 1,440 69,0 59,1 74,4 63,8

17 1,134 20,2 17,3 22,2 19,0 45 1,454 72,2 61,9 78,4 67,2

18 1,143 21,6 1 18,5 23,6 20,2 46 1,470 76,1 65,2 83,0 71,1

19 1,152 22,9
j
19,6 24,9 21,3 47 1,485 80. '2 68,7 87,1 74,7

w 1,161 24,2120,7 26,3 22,5 48 1,501 84,5 72,4 92,6 79,4

21 1,171 25,7 22,0 27,8 23,8 49 1,516 88,4 75,8 96,0 82,3

22 1,180 27,0 23,1 29,2 25,0 4a,5 1 ,524 90,5 77,6 98,0 84,0

85,7123 1,190 28,5 24,4 30,7 26,3 49,9 1,530 92,2 79,0 100,0

24 1,199 29,8 1 25,5 32,1 27,5 50,0 1,532 92,7 79,5

25 1,210 31,4:26,9 33,8 28,9 50,5 1,541 95,0 81,4

26 1,221 33,1 28,4 35,5 30,4 51,0 1,549 97,8 88,4

27 1,231 34,6 29,7

1

37,0 31,7 51,5 1,559 100,0 85,71
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22 Tftb«lloa.

29. DlcMe der Schwefelsäure i-M -L 150 r^^ach Kolb).

o
OQ

l Liter entbUi in kg

5
SP

Cß

Sa
QQ .

1 ,()fiO

1,067

M75
1,083

1,091

1,100
1,108

1,116
1,125

1,131

1,142
1,152
l.l()2

1,171

1,1yo
1,200
1,210

1,220
1,231

1,241

1,252
l,2f.:}

1,274

1,285

1,297

1,308
1,320
l,33i
1,34;')

1,357

1,370

1,383

1,307

1,410
1,424

1,488

1,453

1,468

18,0
19.0

21,1

22,1

23,2
24,2
25,3

26,3

27,3
28,3

2y,4

30,5

31,7

32,8

33,8
35,1

36,2
37,2

38,3
39,5

40,7

41,8
42,9
44,1

45,2

46,4

25,8

27,1

28,4
29,6
31,0

32,2

33,4
34.7

3b ,0

37,4

38,8
40,2
41,6

43,0
44,4

45,5

46,9
48,3

49,8
51,2

52,8
54,0

55,4

66,9

23,7
25,1

26,6

28,4
2Ü.8

31,4

33,0
:m.7

3ti,4

87,9
30,7

41,2

42,8
44,4

48,1

47,9

49,7

51,1

53,3

55,1
56,9

58,3
60.0

61,9

63,8
65,6
67,4
69,1

70,9

72,9

7H,5

80,ö

82,7

84,9

0,007
0,015

0,023

0,032
0,010
0,049

OjOäü

0,067
0.07G

0,OKä

0,095
0,105

0,116
0,126
0,137

0,147
0,159
0,172
0,183
0,196
0.-209

0,222
0,236
0,251

0,265
0,281
0,295

0,311

0,326
0,342
0,3ä7

0,374
0,392
0,411

0,429

0,447

0,468
0,487
0,505

0,525

0,546
0,569

0,589
0,G11

0,G34

0,657

0,681

0,009

0,019
0,028
0,039
0,049
0,0G0

0,071

0,082
0.093

0,103

0,116
0.129

0,142

0,155
0,168
0,181
0,195
0,210
0,224
0,233
0,2ÖH

0,273

0,289
0,307
o..i2:>

0,344

0,361
0,382

0,400
0,416
0,438
0,459
0,481
0.503

0,526
0,549
0,573
0,597

0,617

0,642
0,fiHM

ü,G96

0,722
0,749

0,777

0,806
0,886

0,012
0,024
0,036
0,050

0,063
0,077

0,091
0,105
0,120

0,134
0,148
0,165
0,182

0,199
0,216

0,231
0,250
0,269

0,287
0,306

0,330
0.319

0,370
0.393

0,416
0,440
0,463
0,489

0,511
0,536
0,561

0,587

0,616

0,645

0,674
0,704
0,734
0,765

0,791
0,822

0,856

0,891
0,925

0,960

0,994

1,030

1,070

0,018
0,029
0,043
0.058
0,074

0,090

0,107

0,123
0,139

0,156
0,17$
0,198
0,211
0,231
0,251

0,270
0,290
0,313
0,333
0,357

0,385
0.407

0,432
0,458
0,486

0,513
0,539
0,570
0,5^7
0,696
0,654
0,684
0,717
0.751

0,785
0,890
0,8.56

0,892

0,921
0,959
0,997

1,038
1,077
1,108

1,159
1.209

1,948
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1

100 Q«w. T* mUiilton 1 Liter «ntiillt itt kff

S
SS

i «*
a
9^ o PQ s

'

s 1^
Hl

— ^
«0 .

00

& i

47 1,488 47,6 58,3 74,7 87.0 0,706 0.864 1,108 1,290

48 1,498 48,7 59,6 76,3 89.0 0,730 0,H93 1,143 1,380

40 1,614 49,8 61,0 78,1 91,0 0.754 0,923 1,182 1,818
60 1,530 51,0 r>2,5 '.•3,3 0,780 i , — M 1 1,427

M 1,640 52,2 64,0 82,0 95.5 0,807 0,990 1.268 1,477

68 1,563 53,5 65,5 83,9 97,8 0.836 1,024 1,311 1,680
1,58053 1,580 54,9 67,0 85,8 100,0 1 ,o.^<> 1,355

54 1,597 56,0

57,1
68,6 87,8 102.4 ü.8«>4 l,0i)5 1,402 1,636

55 1,615 70,0 89,6 104,5 0,922 1,131 1,447 1,688

56 1,634 58.4 71,6 91,7 106,9 0,954 1,170 1,499 1,747
0 4 l,tK>2 59,7 73,2 93,7 109.2 n.986 1,210 l,.«»!« 1.804

58 1,672 61,0 74.7 95,7 111,0 1.019 1,248 l,59'J 1,863

59 1,691 62,4 76;* 97,8 114,0 1,055 1,292

1.336

1,654 1,928
60 1,711 63,8 78,1 100.0 116,6 1,092 1,711 1,995

61 1,732 65,2 79,0 102.3 119,2 1,129 1,3{*4 1,772 2,066
es 1,753 66,7 81,7 104.6 121,9 1,189

1,219

1,4.32 1.838 2,137
63 1,774 68,7 H4.1 107,7 125,5 1.492 1,911 2,226
64 1,796 70,6 »6,5 110,8 129.1 1,268 i.ö:>4 1,990 2,319

« 1,819

1,848
73,2 89,7

100^
>
H4,8
188,0

138,8

149,3

1,888
1,503

1,632 2,088 2,484

«8 81,6 1,842 2,358 2,760

ao. Dichte und Gelialt der Salnttnre. (Nach Eolb.)

100 Tb«fle

enthalten

bei 00

H Cl
KCl

100 Tbeile eothalten b«i 16«

I
Säure

I SiUM8im
von

20 0 }]

Säure
Von von

0
1

1,000 0,0
1

^'^

1,5

0,3 0.3 0,3
1 ! 1,007 1.4 4,7 4,4 4,2

2
;

1,0>4 «,7 9,0 8,6 8,1

3 1,022 4.8
6,6

'

ii 14,1 13,3

17,1
, 12,6

4 1,029 6,8 18,1 < 16,8
5 1,036 «,8 7,3 22 8 21.5 20,4
8 1,0^ 8.4 8,9 27,8

32,6

26,2 24,4
1,053 9,9

1
10,4 30,7

j
29,1
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B
Dichte

100 Thvile

eothalton

bei 00

HCl

100 TImU* «Dtfaaitmi \mA 15»

HCl
Säure
von

20» B

Siure
von

SlO B

Siiure

von
tio B

S
• 9
10
11
IS
18
14
16
16
17
18
19
19,5
20
£0,5
91
81,6
22
22,5

23

88,6
84
94,5
25

25,5
II

1,060

1,067

1,075

1,083

1,091

1,100

1,108
1,116

1,125

1,134
1,143

1,152

1,157

1,161

1,166

1,171
1,175
1.180

1,185

1,190
1.195

1,199

1,205
1,210

K212

11.4
12 7

14.2

15,7

17,2

18,9

80,4
81,9
83,6
25,2
27,0

28,7

29,7
30,4

31,4
32.3

35,1

36,1

37,1

38,0

89,1
40,2

41,7

87,6
41,9

46,9
51,6
56.7

62,3

67,3
72.3

77,6

88,8
88,9

94,6
97,7
100,0

103,3
106,1
1ÜS,6

111,7

115.2

118,6
122,0

124,(5

18«).0

IP.2.7

134,3

35,4
39..-)

44,2

48,7

53,4

58,7

63,4

68,1

73,2

78,5
83,0

89,0

92,0
94,4

97,3
100,0

102,4
105,:i

108,1»

lll,h

115,0

117,4

121,5

125,0

126,6
I

33,6

37,5
42,0
46,2
:)0,7

55,7
60,2

64,7

69,4
74,6
7«»,5

84,6

87,4
8i),6

92,4
94,9
97,2

i(;o,t>

1Ü3,Ü

106,1

109,2

111,4

115,4

119,0
120,1

31. Dichte des Bromwassers und Gebalt an Brom.
(Nach Slessor).

Diehlo Proc. Br
j

Dichte Proc. Br Pichto Proc. Br

1,00901
1,00931
1,00995

1,01223

1,022

1,067

1,205

1,231

1,01491

1,01586

j l,b74 bis i

vi,906 ;

/ 1,9.^2 bi8\

V2,009 )

1,01807

1,08367

/2,089bi8\

ge- / 3,202 bi8\

8ätUgtU,169 /

32. Dichte der Ameisensäure bei 4-1^"-

IHobte
Proo.

1

CH*0* 1

Dichte
Proc.
CH«0»

1

1

Dlclite
Proe.

1

DJolite
Proc.
CH<0*

1,026

1,068
1,060

10
20
80

1,105

1,124
1,148

40
60
60

1,161

1,180

70
80

1,201

1,228
90
100
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Tabeilcn. 25

33. Dichte der Esäig&äure bei -f 15®.

(Oudemans.)

meiiM Froc. Dichte Proc. Dichta Proc. Dichte Pro«.

0,9998 0 1,0383

1,0375
86 1,0631

1,0638
58 1,0748 77

1,0007 1 27 53 1,0748
1,0748

78
1,0022 2 l,08/)8 88 1,0646 54 79
1.0037 3 1,0400 29 l,0fi53 Tif, 1,0748 80
1,0052 4 1,0412 30 l,0H<i0 56 1,0747 81" 1,0007 6 1,0424 31 1,0666 57 1,0746 88
1,00.'-'^ 6 32 1,0673 58 1,0744 83
1,0098 7 l,Ü4i7 33 1,0679 59 1,0742 84
1,0118 8 1,0459 34 1,0685 60 1,0739 85
1.0127 9 1,0470 35 i,or.9i

1,0697
61 86

i;0142 10 1,0481 3B B2 l,07:a 87
1,0157 11 1,0492 37 1,0702 G3 l,(t72H 88
1,0171 12 1,0502 38 1,0707 U 1,0720 89
1,0185 13 1,0513 39 1,0712 65 1,0713 90
1,0200 14 1,0523 40 1,0717 66 1,0705 91
1,0214 15 1,0533 41 1,0721 67 1,0696 98

. 1,0228 16 1,0543 42 1,0725 68 1,0636 93
1,0242 17 1,0552 43 1,0729 69 1,0674 94
1,08&6 16 1,0502 44 1,0733 70 1,0660 95
1,0270 19 1,0571 45 1,0737 71 1,0644 96
1,0284 20 1,0580

1,0589
46 1,0740 72 1,0025 97

1,0898 81 47 1,0742 73 1,0(;04

1,0580
98

1,0311 22 1 ,0.j:t8 48 1,0744 74 99
1,0324
1.0837

23 1^0<107 49 1,0746 75 1,0553 100
84 1,0615

1»06^8

50 1,0747 76
1,0360 25 51

Anmerkung. Die Dichtea Uber 1,0558 entapiechen zwei LOitiogea
vmi Mbr «nchiedenem Oehftlt. üm su wi8««ti, ob man eine ßftur«

TOT sich hat, (l.^rea Gehalt an C-H^O'-' das Dichtigkeitsraaxiinum
(78 Proc ) Übertrifft , braucht man nur etwas Wasser zuisuiietzen. Nimmt
die Dichte zu, so war die Süure stärker als 78procentig, im «Hl*
g«g«ng«Mtst0ii Falle war ata acliwllcb«!.

94. Dichte der Oxalsäure und Gehalt an
C2H20* 4- 2fl20 (Franz) bei lö«.

f.*'

Proc.
Bkhte

Pruc.

C-2H -', ,4

2 if'd
Diebtg

Proc.
C2H2ü^ -4-

v-^f^OOW
- i,onr>4

il
1,0096
1,0128

1
8
3
4
6

1,0182

1,0204
1,0226

1,0248

6
7

8
9

1,0971
1,0289

1,0309

1,0820

10
10
18
12,6
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Tftbellra.

3.. Dichte der Lösungen von neutralem Kaliumoxalat in

Wasser bei 15 C.

Mit Hilfe dieser Tabelle kann man den Gehalt der OxalaI»
LOenng, wie sie anr HeratelluDg des Eisenoxalat-Entwiokleit

dient, feststellen.

Die Lösuiii" euihält
Dichte

bei 1500.
Grade Bauin^.

1 Tb. Kaliumoxalat auf 3 Th. Wasser
1 t1 1»

4
1 1* It >l

*
o

1 »» t? »» 7

1 >* It 10

»I f1

1,159

1,126

1,103

1,076

1,055

20 Va^
16"

10«

7Va^

3$. Dichte der Weinsäure und Citronensäure

Btobt« Dichte (
Troc.

Dicht«
Proc.

1.0045
i.mwo
1,0170
1,0273

1,0371
1,0469

1,0061
1,0761
1,0669

1

2

4
G

10
12
14
16
18

i.oi»r>9

1.1072

1,1175
1.1282

1,13Ü3
1,1605
i.ir,i5

I.l7ä6

1,1840
1,1959

20
22
24
26

2ä
SO
32

U
88
36

1,2078

1,2198
1.2317

1,2441

1.8696
j 2^ ''^

1.2901

1,3093

1,8820

1
40
43
44
46
43
58
52

64

Sttigt) 87^

Diobte
I'roc.

Dicht«
l'ruc.

1

Dichte
Proc.

1,0074
1,0149
1,0227
i,03oy
1,0892
1,0470

1,064!»

1,0689
1,0718

1,0805
1,068t»

1^8

2
4
6

10
13

14
18
19

20
22
24

1,1060

1,1152
1.1214

l,litö3

1,1482
1.1515

1,1 G 12

1.1709

1,1814
1.1H99

1,1998
1,210S

26
SS
:}0

6%
34
38

dS
0
43
44
46
48

1.220 t

i.my?
1.2410

1.2514
1.3637
1 2738
l.^tf
1.2960
1.3071

l,iW76

50
68
54
66
86
60
63
64,.^

(ge- 66
•&Uigt)d64:

Direct bestimmt aiad aar die Dichten ftir die Zakleu 10, 20, 80, 48
maä 67;9P»M. Di« Dbrigen «lad dorob loterpoUtioa «rhaltea.
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Tabellen. ^7

37, Dichte und Gehalt ! Volumenprocenten eines
wlMrigen Alkoliolt bei IbM^. Wasser — 0,9991

(Trallee).

»WM» 1 Vol.
Alkohol

Vül.Proo.
Alkohol UtOBtO

1

VoLfnK).
Alkohol

1 9976 61 9315 76 8739
•961 «7 9679 58 77 8713

3 0947 2s 9(>«;8 53 9275 78 8685
2d 9U57 51 9254 79 8658

5 9919 80 55 9234 BO 8631
6 99(K; 31 9(534 56 9213 81 8603
7 32 91522 57 9192 82 8575
8 9881 33 9«ioy 58 9170 83 8547
9 9f<()9 3 t y.-i".H> 5:» 9148 84 8518

10 9857 3.") 9r)H3 60 9 1 26 8'. iU88
11 9S45 3t; 9.')70 6t 9104 0458
12 9834 37 9.V»9 62 9088 87 8488
13 9823 3S t»:)4i 63 90-»9 88 8398
14 9812 39 64 90^ 8» 834»5
15 S^t 40 9610 66 9018 90 8838
IG 9791 41 9194 66 8989 91
17 9781 4)6 9476 67 8965 92 8^65
18 •771 48 9461 68 BMI 93 8880
i:) 9761 44 9444 69 89

' 7 94 8194
9751 45 9427 70 8892 95 8157

tl 9741 46 9409 71 8867 96 8118
- 22 9731 47 9391 72 8842 97 8077

9720 48 9373 78 8817 98 8034
- 84 9710 49 9354 74 8791 99 79S8

i5 •700 50 •886 76 8766 100 7909

Aug den gefundeoen Volnmprocenten lassen sioli dfa

Gewichtsprocente finden, irtdem man die Dichte des abso*

Inten Alkohols (nach Gay-Lnssao 0,7948, nach

TrftUes 0,7989) daroh die Diehto; des Torliege&den Spiritiui

di^diit und den Qnotioiiten mit dem Volnmproceitt-Oehalt

diesee Spintas mnitiplioirt.

In Dentschlaud benutzt mau meistens das Aräometer

Ton Tralles, welches direct Yolnmprocente angibt. Es be-

deotet ein Weingeist Ton 80 Proo. Tralles einen seloken,

der bei der Normaltemperfttttr 15,65® 0. 80 KaomtliAile »b*

Mluten Alkoliol enthält
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^ T»'bdleii.

Tb Esglaiid wmt der Proofspirii nri^NlIiiglioli «in

Wehlgeist, der, auf Pulver abgübianut, dieses eben noch ent-

zlindetG. Jetzt ist derselbe gesetzlich so festgestellt, dass

•r bei der Normaitemperatur von 51 F. ^/j^ mal so viel

wiegen soll als der gleiohe Baamthoil Wasser. Denelb4

«ntb&lt 49,d Gewichtsproeente oder 57,09 Yolamproponto

Trallos. Sehwäoherer Weingeist heitet anderproof,
stärkerer overproof. Es bedeaiet 26^ overproof, dsss

100 Raunitheile dieses Spiritus mit Wasser verdünnt 126

EauintlHÜ*' Proofspirit liefern, während 25^ underproof einen

Weingeist bezeichnen, der in 100 Baumtheilen 75 Tlieüe

Proofspirit enthält.

38. Dielite voa fie«iiohia van Alkohol iid Aothor.

Die HoDge Alkohol Ton der Dichte 0,809 ist in

GewichtsproGenten ausgedrttokt.

Alkohol Dichte Alkohol Dichte

0 0,729 60 0,779
10 0,737 70 0,780

m 0,747 80 0,708
so 0,756 90 O.HOl

40 0,76o 100 0,d09
M 0,778

39. Dichte von Albumin-Lösungen bei 15,5<^.

Album.
Proc.

Grade
Baumä Dtoht«

Album.
Proc.

Graiie
Haumä Dichte

Album.
Proc.

Grade
Baumö I Di«iito

1

s
s
6
10

0,87
0,77

1,12

1,85

3,06

1,0026

1,0 ).')4

l,0i>78

1,0130

1,0201

15

25
:io

35

5,32

7,06

8,72
10,43

18,18

1,0384
1,0&15
1,0644
1,0780

1,0919

40
45
50
55

13,78

15,48
17,16

18,90

1,1058
1,1204
1,13S8
1,1511
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40* Tabelle über die Waseermengen, welche erforderlich stnc!,

Weisgeiftt von gewissen Starkegraden auf geringere Grade

zu brinsen von Berguier.

aagew.
Wellig.

Spoc.
Gew.

GoBUchto Stürke

0 ,8228 sp .Ow. ' 0 sp .Gw . 1 0,84B3 sp. Gw.'0,8^^56 sp.GwJ 0.9047 gp.Qw.

Wfelno.|W&s&. WfeiflflMWaS8.;WelnB 'W3<i.lW»»i>e.|WMt.iWilM^

100
99
98
»7
ee
95

9B
92

Wff'

9d
88
87
86
85
U
83
82
81
80
79
78
W
76
96U
73
72
71
70

69
68
67
66
65
64
63

m.m
^

0,7938
0,7959
0,8001

1 0,8031

I
0.8061
0,S089

857
H71
885
899
913
927
942
95C
970

US
1

79R 1 S06 786 1 265 599 1 476
1
489 ßia

129 ! S08
1

l'J2 747 l 253 530
1
470

,

4')0 * 510

115
1

820 180 759 ' 2il 539
1

461
;

49i> 50«<

101 833
l

1*57 771 229 547 458 ! 906 484

87 ; 845
!
155 783 217 555 445 514 486

73 859
1

141 796 204 .^61 436 522 478

58 h73 127 808 192 573 427 530 47v

U 830 114 820 ISO 582 418
j

538 461

80 101 832 lf^8 :..*0 410 1 546 454

15
1

U13
,

87 815 1^6 599 401 1 554 MAO446

-
! 997 78 8^ 14& 009 3^1 5fi3 437

94 t 5*« 871 129 618 382 571 429

— 9ä5 46 884 i26 627 373
,

580 420

— 970 80 898 108 687
MAA 1

868
1

589 41

1

1

— 15 912 88 46 354 598 402

— — *~
1

926 74 95ü 314
1

607 31t3

— — - 940 60 667 838 816 384
— — 955 45 (•:77 323 62G 374

— — — 9fi9 31 f-SV 313 3t>4

— — 994 16 693 302 64» 954
— — *— — — 709 344

! — — — — 720 280 334
— — — 732 96H 677 893

714 (»HS ,"> 1

J

756 214 099 3U1

768 •»32 710 290

781 722

794 •:or> 734 2(;6

807 11^3 747 258

i z 8^1 179
j

75i> 241

8.^5 lu5 7?2 228
1

84H 151 785 215

864
1

136 799 \ 201
1 880 ' 120 813 1S7

890 104 ! 828 . 172

911 89 B4S 167

928 72 858 142

946 54
1

874 1
126

963 37 1 891 1 109

981 19 907 '.3

j

Ü25
1

1 04.3 1 57

1 9r>i 39
1 980 20

0,8118
0,8i4A
0,8172
0,8199,

6,8298
0.8254*

0,83791

0.83051

0,8331'

0,8S57;

0.83821

0,8408
0,8434,

0,8459
0,84h3

0.850S

0,8533i
0,8559
0,«.5^l'

0,8603.

0,86851
0,8649
C,8672j

0,8696
0.8721

0;6745
0,8769
0,8793
0,8816
0,8840
0,8863:
0,888C
0.8908

0^8932
0,8956
0.8979

|B OiOOOl

97 o;9<»6

Um mm t. Ti. NN «ingeisl

fucht man die Zahl 94 in der luki „Stiirkö des angewandten Welngelstw*

ab0iw^^xiabeil0fk Colfiicne, und tindet dann in horizontaler Bichtunk' nach

rechts in der mit .,eo8nchty Stiirke 80'^" üliorsthriobeaen Cohiratie^die Zahlon

e08 and 199, wölche dio nöthigo iloage von VVoingoist und Waasor auj-

um 1000 Th. WelBg«lU ron sa «rsielen.

SO" aus solchem von 94*^ herzustelleu,
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30 Tabellen.

41. Bestimmung äquivalenter Mengen der wiehtigereD

Chemikalien.

Ans den nachfolgenden Tabellen ist die der Einheit der

wichtigeren Stoffe eatbpreoiieiide Menge analoger Verbindungea
ersichtlich und kann daher mit Leichtigkeit die einer be-

BtimmteE Gewiebtsmenge einer Gkibetans entepreehende Qtia&*

titat einer anderen bereehnet werden; so s. B. wird man
1 Th. Chlorgoldkalinm 0,844 Th. krystallieirtee Ghlorgold und
hiermit für 4,5 Th. Chlorgoldkalium 0,844 X 4^ — 8,798 Th.

krystallisirtes Chlorgold zu nehmen haben. Ferner ergibt sich

z. B. dass, da 1 Th. Schwefelsil^pr 0,871 Th. Silber enthielt,

an« einer Arenge von 20 g iSchwefelsilber 0,871 X 20
— 17,42 g Silber erhalten werden.

Tabelle zur Bestimmung der äquivalenten Mengen
der wichtigeren Silberverbi ndnn^en.

BUber
Salpeters.

8Uber-
Chlor-
ailbsr

Jod-
•Ub«r

Brom-
aUb«r

Cyan-
•Ub«s

I

Schwefdp
tUb«r

1

0,635
0,752
0.459

0,574

0,806

0,871
1

I

1,574

1

1,185

0,723

0,904

1,269

1,371

1,328

0,844
1

0,610

0,7ü3

1,063

1,157
1

2,176

1,382

1,637
1

1.250

1,753

1,813
I

1,740

1,106

1,310

0,800
1

1,403

1,516

1,240

0,782

0,934
0,570

0,713
1

1,080

1,148

0,729
0,864

0,528

0,669

0,926
1

Tabelle zur Bestimmung der äquivalenten Mengen
der wichtigeren Goldverbindun ^en.

Beinet
Gold

OUorgold Ghlorgold
ki7tt.

Chlor-
gold-
Kaliiia

Chlor-
gold-

Chlor-
gold-

FiMMi*a

1

0,649

0,554
0,465

0,494

0,477

0,374

1,540

1

0,849

0,717

0,762

0,735

0,576

1,814

1,178

1

0,844
0,898
0,869

0,679

2,148

1,394

1,183
1

1,062

1,004

0,804

I 2,020

1,310

1,113

0,941

1

1,968

0,757

2,096

1,360
'
1,155

0,976

1.037

1
0,781

2,670

1,700

1,471

1,219

1,321

1,273

1
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Tabelle zur Be&timuiung äquivalenter Mengen der
: wichtigeren wasserfreien ChlorTerbiiidviig«n.

•

Chlor
Ohlot-
ammo-
Dlum

CWor-

1

Clüof-
iMrtrtna

Chior-
Utbiiia

Cblor-
eMlminm ChlonlBk

im
I

2,101 1,648 1,197 2,577 l,91fi

0,663 1 1,394 1,093 0,794 1,710 1,271

0,476 0.717 1 0,784 0,569 1,226 0,911

0,607 0,914 1,275 1 0,726 1.564 1,162

0,835 1,258 1,755 1,376 1 2,153 1,600

0,388 0,585 0,815 0.(539 0,464 1 0,743

0,522 0.787 1.097 0,861 0,625 1,345 1

Tftbelle zur Bettimmnng äquivalenter Mengen der
• wiehtigeren wasserfreien Bromverbiudungen.

Brom
Broni-
MIUIUU«

Brom» t
Br«>m-

nfttrlam

Brom-
Uthiuin

! I

Brom- „

1

0,816

0,672
0,776

0,919

0,588
o,7n

1,225
1

0,822
0,951

1,126

0,720

0,871

1,488

1,215

1

1,156

1,369

0,876
1,058

1,287

1.051

0,064
1

1,184

0,757

0,915

l,Uö7

0,887

0,730

0,844
1

0,639

0,773

1,700

1,388

1,142

1,320

1,563

1
1,208

1,406
1,148

0,944
1,092

1,305

0,827
1

Tabelle zur Bestimmung äquivalenter Mengen der
wichtigeren wasserfreien Jodverbindungen.

r

Jod
Jod-
ammo-
nium

Jod-
kaUum

Jod-
natrinm

Jod-
lithinm

Jod-
cadmium jo^Btok

1 1,142 1,308 1,181 1,055 1,441 1,256

0,876 1 1,145 1,034 0,924 1,262 1,100

0,764 0,873 1 0,903 0.807 1,101 0,960
0,847 0,966 1,107 1 0,893 1,220 1,063
0,948 1,082 1,239 1,119 1 1,365 1,190

0,694 0,792 0,907 0,819 0,732 1 0,871
0|796 0,909

1

1.041
1

0»943 0,840 1,147 1
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83 TaUOm.

Tabelle sur Bestimmung aeoiiiT»Unter MeageB
Ton Silbernitrat und den wichtigeren waseerrreieii

Ohlorverbindnnjren.

SUber.
Chlor-
ainiuo-

ninia

Chlor-
kAliain

GUor-
natrlum

j

Cblor-
Utbiam

Chlor-
Cftdmtum

Chlorcink

1

3,177

2,278

2,906

4,000
1,858

2,500

Tabe
Ton Sil

0,315
1

0,717

0,914
1,258

0,585

0,787

] 1 e zur
bernitrs

0,439

1,394
1

1,275

1,755

0,815

1,097

Beetiuii
ii und
Brom^

0,344
1,093

0.764
1

1,376

0,639

0,861
i

ming a€

den w i <

rerbind

0,250

0,794

0,569

0,726
1

0,464
0,625

jquivah
?htiger(
ungen.

0,538
1,710

1,226

1,564

2,153

1
1,345

3 üter M(
W»88<

0,400
1,271

0,911

1,162

1,600.

0,743
1

jngen
»rfrelea

Silber-

nttrat

Brom-
a ttini't-

lilUiU

Brom- Brom-
nstnnui

!

Bronf
lithium

Brom-

i

Biomsiak

1

1,835
1,427
1,G50

1,954

1,250

1,011

0,576

1

0,822
0,0')!

1,126

0,720

j

0,871

0,701

1,215
1

1,156

1,369

0,876

1

1.05«

0,606

1,051

0,864

1

1,184
0,757

0,915

0,511

0,887

0,730

0,844
1

0,639

0,773

0,HOO

1,388

1,142

1,320

1,563
1

1,208

0,662
1,148
0,944
1,092

1,305

0,827

. Tabelle zur Bestimmung aequlYalenter Mengen
Ton Silbernitrat und den wichtigeren wasserfreien

.To (] V 0 1 bind UHU n.

«»""^ TiZ

1 !

Jod- Jod- 1 Toa-
kalium l natrium 1 lithium

; 1

Tod-
oadmium Jodxink

1 ' 0,853

1,172 ! 1

1,023 0,873

1,133 0,966

1,268 I 1,082

0,929 i 0,792

1,005 0,909

0,971

1,145
1

1,107

1,239

0,907

1.041
1

(),HH"i 0,788

1,034 0,924

0,903 0,807

1
j 0,893

1,119 1 1

0,819
i
0,732

0,943
1

0,840

1,076

1,262

1,101

1,220

1,365

1
1,147

0,935
1,100

0,960
1,063

1,190
0,871
1
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42. Wechselseitige Wirkang von Halogenen und deren Salzen.

Die Halogene nnd deren SaUe MraeUen sich Wechsel*

4ai% in Aaohfol|;6üder Weise:

Chlor leraetsl: Metallbroinide unter IMwerden on Broifty

„ Metalljodide » »t w ^^^1,

Brem lerseUt: Metalljodide „ „ Jod,

„ „ Metullchioride nicht.

Jod zersetzt weder Metallchloride noch Bromide.

Chlorwasserstoff zeraetzt; Bronikalium etc. msoh unter Fi oi-

werden von Hromwasgersioff,

„ „ Jodkalium etc. rusch unter Frei-

werden voll Jodwasserstoff,

„ M Bromsilber und Jodsilber sehr

sehwierig (erst bei 700^ C.%

Coneentrirter wässeriger Jodwasserstoff fuhrt Chlorsiiber

in Jodsilber über.

Ohlorkaliumlösung Terändert weder Bromsilber noell

Jodsiiber.

BromkalivailOtiuig fikhrt Chlorsiiber allmälig in Brom-
lulber über.

BromkaliumlöbUDg zersetzt Jodsilber nicht.

Jodkaliumlösung führt sowohl Hromsilber, als Chlorsiiber

In Jodsilber Uber (besonders beim KrwärmeiL

• Chlorsiiber und Bromsilber lösen sich in Aetzammoniak

{ß, 30); besondere reichlich ersteres. Jodsiiber ist fast

nnidslich.

Chlorsilber lOst sich in kohlensaurer Ammoniaklösung;
Bromsilber sehr wenig; Jodsilber nicht.

Versetzt man eiu Gemisch von Jod-. Br.)in- und Chlor-

kalium mit Silbernitrat, so bildet sich zu* ist 'lur Jodsilber,

4iinn Bromsilber und zum Schluss erst wird das Chlorid gefallt.

Jodsilber, Bromsilber und Chlors] Iber lösen sieh in Lösungen
von .Jodknlinni. Hroml- -lünm und Chlorkaliuiii, namentlich beim
Erwärmen, iieim kalten uder Verdüuneu scheiden sich

•diese Öaize wieder unlöslich aus.

3*
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34 VMlMb

•Ii TMI Sübstiai gelöst wird, um alt Riafeaa m aa^
lyttsobea Zivaakea beafllit n wardaa.

Thafl* Thailft
• WMttrJ

AimiiiojiviiioriQ 10 A iBununionii 10

„fluiiii^oiicjiiviur in AQTvIlAMAWmA 1UA^MM%irn0BpnQnmurw nwivii 10
1011/ C\ II t a 1 IkavAklAVljVU ci?n ^ 1 1 UcivllJvHU

A mAnRj) II rnK M&ti^n ^ftlnatArfi A mmAiiiftikkJMWO d\ UM IIIVIJ49^ 10
Ijnl Iii j^Ul a\i 15

«» -t>iei

rt ra ni L Q 1 1 II tinJJ 1 K! Iii IV rt 1 1 U III 10 (^fi W m i lim^ vy<lUllJiluU 10

o
^UiUI nUlIIlUlil Ulli o 10

^iilOl UtJlJ UUl [\' M i If AVr •

viiiorc<iicium u Q
\>

f\k 1 nvfl&iiVAS 17W1i 12 Magneda 15
^h t*AmAh 1 Af*!iivurVIIIuu 1unu 10 10
/^tkii>AifnaA.iii*Aft IT^aIiVuTOIUNIlirVw Anll 10 dO

0 AkAk
25

'

(IvfiTilrnliiiiii 4

1 sei J l 11 1'.' l 1 u Oll r> L K i ]Kar«

10 n V v'H 11

1

U .\ j u Ul 20
J\ <l 1

1

„ t~i 1 !> r 20

„ _><llIUll
At „ CjI i Uli Ii cl 1

1

12
r P rrn C'V '* ii L' o 1 1 ii i ii1 c 1 1 U L ^ <i IJ n (IriiULU 1 M W 1 Q in II 1 Ii 25filV

10 //liiiv 95
10 0(lJ|Jeiri^haUroe IxaU

SehwefeleyankaUnm
s

Jodsanres Kali 15
EaJihydrat 3 Sebwefels. Ammoniak

A

4
Kohlensaures Ammo- „ Kuli iir

iüak-|-wä ssri o s A m- „ Kupfer 10
moniak von sp. „ Magnesia 10
Gew., je 1 Thcil 4 „ Natron 10

Kohlensaures Kali Thonerde 2

,, Natron UnterchloiifTs. Natron 10.

Manannchloriir 1 'ntersohw ertigs.NatfOi) 10:

Nfitronhydiut Weinsäure 5
Ox;ils;iiiio 10 Ziuuehlüdd 10
Oxahuures Ammoniak 24

1

ZinnchlorUr 6

I

Digitized by Gooqlc



44« TaMle fSr dfe LMichMit versobitdMer Suliitaumi.

Kam« d«r SoImImu
on 150 C. 1000 C.
(ZirnuMr-
Ump»y»tar) (8i«d«pii]ik()

Alkohol

i

ureB

1 Th«a tot lOdiAh in

Aetekali ....
Aetznatron . .

Alwin (Kali-AlftUD)

Ammoniak-AlanD .

AmmoniniD, salpetei

essis'saures .

^ kohlensaures

^ Rbodan- . .

„ schwefelsaures

"Bariumchlorid . .

^aiyt, salpetemurtr
Benxo6fi&iire . .

"Blei, essigganra .

8al|)et6r8anr«8

Bleichlorid . • .

Blotiaasensalt, gelbes

^ rotbeB

Borax ....
Borsäure . . .

Brom ....

Bromammoniiim

^ cadmium .

^ calcium .

. ^ kftlinm

^ lithium
•

„ magno? ium

^ natrium

„ zink . .

Caloiumsalfat (Gyps)

Carbolsftiire . . .

OhlofMmoiunm (Salmiak)

^ -kirinm (s. Bariamoii].

^ blei (8. BleieUorid)

^- cadmiam
« oaluium ....

TlioUaA

6,5
7

0,5
leicht lOal.

4
leicht löBl.

1,5

3
10

1.8

2
135
4
2,5

14
25

1,5

0,9

0,7
1,6

sehr löiUoh

1,1

1.2

IcJohtlOtUch

400
17
3

0,8

1,5

0^ i

0,3
I

0,2 :

ehr löslich

'

leicht lö8l.
j

zersetzt sich

leicht lOil.

1

2

3
20
0,5 .

0,9
20
1

1,2

0,5
3

Tttfittchtigt

0,7

leicht lOsl.

0,3
1

••hr lOsIich

0,9

0,5

laiohl lüsl.

460
lotoh« UM.

1.4

0,7

0,7

Thoilon

molÖtUoh

2
3

leicht löslich

lOsllch

lOsUch

2
lOiUok

15
200

nninslich

unl/JöHch

unlüslich

lOiliefa

La>t «leli

unter Ze?«

32

loslich

5000
sehjr löslich

leicht losl.

1200
VttÜxik

lOdioh

•ohwtrlO«!.

lOslioh

8
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36 Tabellen.

AttM dW SttPltlill» '

Wasser
^onlÖO C.

1

1000 c.

tenpevalai)tMip«ratitt) CSiedepuokt)

1 Tli«n i>t lOiUdi In Tkeilaii Tbdleu

MMB» wlL JCMW ION*
,

^ eiMn (& Kim) . .
—

QO 200
vfAFI irr iJ'^al —

•

^ knpfp] . . . . • 1 löslich

9 lithiuoj
9 •ein' iOtllok-

, Diasrnesiuin .... (\ 1u, / 5

^ natriam 60

^ quecksilLiT (s. Quecks.) —
„ strontinm 1 20

^ sink 1

MDTHMUCn www «metil kiul»

Ghrom8aures Ammonium
2 fach . iMCnt lOsl. ieicni 10 si. lOeUoh

„ KaJi, Ifach Iß

„ 2f&oh tf\lU 1 9 uolOslicli

Oitronensäure u,r) löslicli

Güronensaares Ammoninm . leicnt lOsl. lOslicli

„ Kalium . . leicht xüsl. leiout ICSI. nnlOeliul»

Cobaitehloiid (s. Chlorcobalt) —
« , salpetersaam IaIaM iHalIwUn lOal. lOelich

Mion* Ural* lodich

Buenohlorid wSr Mieucii löslich

Eisencblorür senr losiicii loslich

Kiftenoxydal, sehwefelsaures n ^ unlOeliAl»

« -Ammoniak,
Schwefels. 6 o,b ualö ä I i r h

, •Natron,BohwefBl8. 1 leicht l(}sl. leicht lOtl.

mUobbur mitobbar

Jj erriatyiinKaiiuiii (s. rotnes

Biutlaugeasalz) . . .

Ferrocyankalium (s. gelbes

Blatlaugensah) . . .

100 8
lelcbt IObI.

„ -natrinm . . .

M -kalinm . . .

leicht lOsL leicht lOal.

leiobt loeL leicht IM.
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T»1i«lleii# 57

Name der Sabttana

Waaser
TOD 160 C.

(ZimmcT-
teroprratnr)

1000 C.

Siedepunkt)

Alkohol

(Zimmer-
tomperafrur)

'1

»f

1 Theil üt loslich in

Harze (s. specielle Tabelle).

Hydro^hinon
Jod
Jodammoniiim
^ cadmiuai

calcium

kaliam
lithium

,« magnesium
natrium

sink ... . . .

Kali, s. Aetzkali . . .

Kalium, cbromsanre«; (siehe

Chromsäure)
„ chlorsames .

köhlensaures

doppelt kohlens

salpeterSiiuies

flalpetrigsaures

sehwefelBaores

•t sebwefJigBanres

M QbermangansaareB

Kalk

Kupfer, essigsaures

schwefolsruires

Miignosium, sehwefelsniires

(vgl. Chlonnagnesium etc.)

Mau^tiiibuHat . .

Milchsäure ....
MUelia»ttrea Ammoninm
NatriniD, bon. (t. Borax

ettroQenBam'es

eBsigsaures

kohlensaures

1 fach

2 fach

.

phofiph/orsaures

)

»»

lOsHch

7000
0,6

1

leiobt lOtl.

0,7

•. leicht lösl

0,6
Mebt *0t].

TheUen

i

löslich

: loslich

}Mhr Itioht
lOsUoh

j
ieu-bt lö8l.

I

loioht lOil.

•.UlcbtlOel.

,
0,3

loiebt iDtl.

I

17

0,9
leicht lOf).

3
loiebt ]ft«l.

10
Ifioht 19t1.

15

600

131

5
3

0,9
leicht lOsl.

lokht leal.

U
B

1

10

IG

Theilon

loslich

leicht lOlL

4
1

Iddloh

370
loleht IdiL

360
lOsUoh

1,7

8. leicht losl.

zeraetzt »tch

leloli» UM.
4

loloht lott.

1000

5
1,3

1,1

leicht losl.

lolcht lOsl.

0,6

0,6

0,3
zersetit sich

120
unlöslich

unlöslich

100
lOtUoh

nnlOiUoll

(in Zackerw.
leicht lOsL)

14
unlöBlich

lOsIioh

unlOslloh

leiohtiail.

.

IMlMl

unlöslich

unlOiUoll
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88

Käme der SubsUas

»•

»•

»f

f»

»»

»»

1 Tbeil ist lOelloh in

KatriaiD, salpeterFfiures . .

salpetrigsai'res

gihwefelsaures. .

schwefligsaures

Ifach
2 fach saures

wolframsaures . .

untenehwefligs. .

Niokel, nehwefeiBaares . .

V sbJpetenMirdg . .

OxalsLiure

Ozalsaures Kali (neutral) .

n 2fach »«aures

„ Ammonium
(nautral)

„ Natron fne itral.)

Pia iuohlorid . .

„ ohlorarkaliiim

Pyrogallol . . ,

Qtiecksilbero ilorid

ehlorOr

bromid
bromür
jouid .

jodür .

Quocksilberoxydul, Salpeters

,» schwefeis

Qneoksilberoxyd
, Salpeters

Salioylsäitfe

SohwefeloyaDammoninm

.

kaliiim . .

8ilb6rbromid \ s. die betr.

Chlorid > LöslichkeitB-

„ Jodid / tabelle,

Silber, citroiienBaurei •

M essigsaures . .

•t

1 Waater
T01ll5»C. i 1000 c.
(Zimmor-

1
tempöratur) [(Siedepunkt)

Alkohol

(EiMaier*

! Theilea Theilen TheUoo
1 9 unlnilfeli

•ehr Idilich •ehr lOsL unlOtlif^

2 unlOelloh

4 1 linl MoHnlkUII1USU04

lOailcu lOsiich

lOlJlCU lOsJjoh

s
3 2
8 Mhv lOelldli

10 0,2
IIIallaK ^In

Aetliot UML>
leicht lösi*

o

1

i Q i leicni losl.

leiont loti*

iöaiicn IOBUCII

loalioli lOlIlOh

2 MhrlOtUoh
«Hilf IWl»

U 2 3
aolOsUah

94
r

5 lOsUoh^^SA

unlöslich ! unlOalieh unlOtlioh
1 tri i

1 50 ' fast unl/isl.

unlöslich UDlöalioh

lOslich ieicht löel.

i wenig lOsl. wenig lOel. uulöslich

loalich lOeUch unlOlUoh

lOiUeh VMUk
leteht IIMI. MeM lOtl.

leicbt Idtl. letoht iDsl.

' schwer lOtl.

Iii

100 toleht lotLj
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Kam« d«r SnbtteBB

Wa
Ton 150 c.
(Zitrai0r-

temperatur)

1000 C.

(Siedepunkt)

Alkohol

(Zlmmer-
temperatur)

1 TM M UWIIA ist

Silber, kohlenmres , , .

91 ozftlsainBs . . • •

„ salpetertames . . .

9, weinsauret' . . .

„ schwefeis. ....
8troütium, saipotersaiirea

kohiengaures . .

„ schwefelsaures .

üiftD« salpetersanree . . .

„ eohwefelsanres . .

Weinsäure

Zink, essi,2:sanre3 . , , .

„ saipetersaures , . .

schwofelsaures . . .

Zümciiiorüu: (Zinusalz) . .

TlMÜMI

«nlMIMi

tkwn lOal.

200
5

unlöslich

nnlOtUoh

58

0,5
MahiUWL

lOtlieh

leicht 10 gl.

Ictobi lötL

!

oalOiUeh

onlOtUoh

Mlur lOilich

•ohwer lOel

68
2

unlöslich

unlöslich

lOlUoli

IfliflhtUML

leicht lOsl.

leicht lOil.

1

leicht löeiioh

Thellea

nnlOiUMl'

lanUWIUk

25
(in derSiodO«
hitze 1 Th.)

nnllillrti

Mhr lOiUoli

IdsUoh

0^ :

lOMlleh (Ml
Aethor «oL)

lOallch

onlOilieh

f

I
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Mint von versehledoMT Concoitratioi.
(Nach W. de W. Abney.)

Ohlorsilber ist in einer wisserigea LOsung Ton neatralem

Natriamsalfit »aflöslich und zwar am ao mehr, je coneeotrirter

die Lösung von Natrinmsiilfit ist. Die nachstehende Tnbello

gibt die Lösliohkeit des Chlorsiibers in Natriausulfit von Ter-

echiedener Ooneentration nii

Stärke der Löüuug von >i«*triumiiuilit Chlortilber.
In Wasser (bei 10'' 0.) pro 100 ccm.

1,04 g pro 100 com Waseer Ideen . . . 0,007 g AgOl
2,08 „ . • . 0,02

4L,16 .« . . . 0,07

6 24 0,11

8.35 •. •« «B * • • 0. Ift

16,70 , . . . 0,31

2Q g3 , ... 0 40
Die' Lösliohkeit* des "OhiorsUbers in IMriuMhypoeultt

(FIxIrnatron) ist viel gr^eeer, wie folgende Tabelle zeigt.

Btirke der LOaong yod Hnomlfit
In Waeser (bei ICft C.)

ir pro 100 ccm Wasser lösen .2,08

4,16

6,24

8,35

16,70
S0,83

Cblorsiiber.

0,29 g AgCl

«>

it

»»

»1

11

'1

5>

?»

0,64

0,88

1,26

2,64
3,28

»
1»

»f

»»

tt

Bromsilber iftin demselben Verhaltniss in Hypoanlfit

lOslieh« als Gbloreilber.

47. U»altollkeit üee Chlorsiibarti in SaUlo^uagea,

Proc. 1

KCl
ir«ci 85,96

VHiGt 28,45
OaCi> 41,26
MgCi^ 86,35
BaClj 27,32

FeCl, 30,70
Fe>Cig 37,4«
MdCI, 43,85
ZnCL 53,34

44,48CuClg
0,^

b«t

Proc. Proc. DicLtü ' bei

100 ccm
enthaiteo

Silber iD g.

1}

24,50

0,1058
0,3397
0,5713
0,5313
0.11.') 7 Ii

0,1686
0,0098

0,0134
0,0532

0,0000

0,0584
0,079H
0.2')'.l

4,4iiW

0,8999
0,042!»

0,126U

0,0044
0,149!>

0,0101

0,0389
0,0000

1,1774

1,2053
I.0g35

1,4612

1,8860
1,3017

1.4199

1,4472
1,4851

1,6005

1,5720

1,0004

19,6«

1»

80,0f

20,0"

21,40

30,0«

«9

0,0688
0,0956

0,uliH;i
.

©,533t '
I

0,055» (
0,1^0&l|
0,00«*.^,
0, -22*26

Ü^Ül^ /
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1

slichke

BBS»

Steinkolilon-

BenziQ

i theilw. loslich

f
—
lOclichTOlUg

theilw.

nlolit

lOslioli

. Schwefelsäuro löslicli; «lurcTi Wasser wieder flltbar.
Asafoetida löst sich leicht u. voUk. io Alkohol A«lh«r.

^nvoUk. lösl in KisoHsig u. AnilioOl, nolOtl In BiwfgltlMr,
^^sl.in LavendLilöl,CitronünnJ,Kir?c!!lorhf>orn1 etc. Her in

^Aeth^r uulüsi. Theil d. Asplialtoa ist üer lichUmpfliHi'
bor im Lichte venindorte AsphsltM nnlDil.

"

Jpentin- oder RteinOl gtMniscfit mit Bonzel,
tbe«n.» der Kalte, kalte« Kreotofc dotglfticbMi.

YoUk. loslich I
tUei]

lungtmittelii werden ^
'gt^griffen werden.
lUohea liOsongsmitteU

thiflw. löslich

theilw.
theilw.

lOsUch
loslieh

nicht löslich

theilw. lOslioh

lOAÜOll

theilw. lOiUoh I theli

fhei

\ Eisessig lOslioh.

Bicinu«01, leicht UMUoh In Sieeaiif.

theil

thail

pUslich.

J^'aizsäure lost, KtiigilQre 4tigL| te BocisdOratiK
vöiligi. in Holzgeist.

'

itnliob leicht UMHtfh.

Uessig.
iuszieheom.WeiDg'jIst aus d. käufl. BrogatMhiMIflh.

theil
jb arbe. •*) Gelb gefibrbter Auieu«.

theilw. lOiUeh

) theUw. lOtUeh

. theilw. löslich

theUh in Aetzammoniak.
acb^ LeinOl sehr wenig

theil

1 : 4 in Alkohol löslich.

St. Uqniil» n. St. in gcMili.

lOsIiohi desgL fast niofat in

jicohdl. — Iki Xalllftttg« TO« DIoMt.
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4i. WcHMlIafai det UoMi,

ausgedrückt in Millionteln eines Millimeters für die haopt-

saehliehsten Strahlen des SonnenspeotniiDs.

8oiiik«iispefiiniiD
Bntspreoh.
Elemente

A II za Iii 1 ^T^cnwin-
gungeu der LiichV»

ir«n«B in d«r

Billionea

1440 (

)

— 154

1220,0 245

jjiiraroiii \ 1176,0

.IIAq 1000,0

A^ 863,0

A . . 760,4 392

Both B . . 686,7
vrrenze aesAOUiiiDci

439C . . 6ö6,2 n

Goldgelb
1 Da . .

587,5

588,9

i^a [

i>a 1

608

ijrun E . . 527,1 567

Grün bi 518,; Mg
V/janDiau P . . 486,1 n
vrrflDftH ües iDaigfi j Gl . • 434,0

1119 VIOlBtl 1 . . 430,7 698

Violett Ii . . 410,1 n

Grenze des Vjoiett i
H ^,7 Ca 753

*

K . . 393,3 l^a 760
L . . 381,9 Fe 782
M . . 372,9 Fe dOL
N . . 358,0 Fe 823
U . . 344.0 Fe 871

*

Ultoviolett
P . .

Q • .

336,0

328,6

Fe
Fe

890
909

R . . 817,9 Fe 940
S2 . • 809,9 Fe 964

*
T . . 802,0 Fe 990
ü . . 294,8 Fe. 1018
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48 Tttballea.

48. BrMimiiisMIeM eiafior IMtr lai festilOisigir

WlTFwr lar f0lbet UoM (Uiie 0).

I. Isotrope Kör|ter.

Bneli»

Stoff Tomp.

inciex

Stoff

Mig

Aobat 880 1^0 n»ri vOolophOttlam)
Alaun ... 16 1,4.%1

B«riammuAt . • . 19 1^711 KAÜuiujodid • . . 1,666$
Berti«i«lii .... 81 1^ ObtldiM .... 88 lf49BS
Blende . . Perubaliftm . . .

CUrumalAUii 82 1,48

1

Platin 1^9493
niamant .... 2. -120 Kealf^ar 2,454»

)

yiiiSHHpat .... 83 1,-IH2I Silber ..... 0,26M
Gi»8 (Fiiut- . • 1,6 Spinell
Gla« (Crown- p . . 1,5 ralg

1,71^^

Gold ü, 270.5 W^Mb» ......
Hat1 (Aio«.) . . . l,«19*) *

5»

t

II. Optisch eiiic^xige Krystalle.

» — Brechungaexponent de? ordonrlifhen, t » des

aa«»erordeotiiohea Strahles.

btoff
•

1

<

Xeiup. <0

i

88» 1,M40 1,5533
80 ? 5354 2,4959
81 l,64ttl 1 6417
84 1,6785 1.5H73

88 l,.i4^ 1,6538
1,3060 1,8078

84 1,5758 1,5816
NÄtTODsalpnlfter .«.....•. 88 1,6H54 1,3369

t 1,5089 1,4360
88,8) 1,6584 1.4864

Quar7 (rechtsdrehend) • 1,M3;5 1,55199
ll6481:i

.

1,5.V84S

1,626STwMlia (svBatt XMt) 88 1,84»

*j Für rothtis Licht.
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in. Optiteh sweiaxige KrystalU.

ä— kleinster, ß = Diittierer, 7 = ^^rosster HauptbrechungBiad«»
2b» Winkel der wahren optischen Axen.

Stoff T«Mp. a T
f 1 28

AdaUr 1,5806 1,5250 1,5253 —

•

Anglesit . . . . • 1,8771 l,K^-j;^ 1,8936 75" 24'

ArraffODit 1,5301 1,6816 1,6859 17" 50'

AAVftrftffin .... 1,5476 1,5800 Jk M«# B mr V 86"^ 61'

1,6:^1 1,6378 1,6479 37« 28'

"BittaTsmls 81 1.4f!24 1 4553 1 4618
88 l,44<i3 1,4688 1.4712

Ckrtattln » 1,6219 1,6287 1,6309 510 18
FerrirvankaUum • . 1,6660 1,M«9 1,5881 49« 10

83 1,5609 1,5941 1,5997
18 1,5806 1,5229 1,5305 58^" 8*

Kalisalpeter .... 16 1,3346 1,5056 1,5064 T> 12'

Kaliumchvomftt , . . 1,7251 510 40'

K«Mo»toim . . . . 1,4988 1,4946 1,4980 670 4#

Kupfervitriol .... 18 1,5159 1,5462 55^ 45'

Nickeisttlfat (+ 7 aq) 1,4669 1,4888 1,4921 41" 56'

Sehwefel (priem.) . . 16 1,9505 2,0388 8,8405 72« 80*

1,6116 1,6137 1,62 II 580 44'

WeisBhlei 1,8037 2,0763 2,07SÜ 80 14'

Zinkvitriui .... 1,4568 1,4801 1,4836 460 U'
1,5887 1,5687 MTlf 48»

50. Brechungsindices einiger Flüssigkeiten für gelbM
Licht (D) (Gladatone und Oalej.

Tftmp.
Brecliungf«

index

350 2,0746

86
11

1.6866
1,6888

21 1,6189

28 1,5801

81,5 1,5774
84 1,6887

80 1,5671

16,5 1,5674
25 l,5iR5

13 1,5488

11,6 1,5445
ilMMi^Ml^ Bill mt
i1J|P^^*lPl>W* .

88,6 1,9886
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44 TttlMllia.

b t o f f

Quücksüücimih^i . . .

J^icotiD
Clilnrbr-nzol ....
JikOiyUoilja . . • * .

PhoaphortrichloTid . .

^od&thyl
Pycklim
Ldtitfin

Collidin . . .

P»«odocuiuul . • . .

JodMDy]
J^hosphorosjQiilOfld
Benzol

«a Cjmol
4Symo\ mm Canpb«r .

3'')trM_']\ curin ....
Oumul au« CuiniatAare
^lycvrin
aerpcDtinöl ....
'i riitJiylarsin ....
ÜargumotOl ....
Menthacanipher . • •

Chloioturm ....
Octyliklkuhol ....
Amylalltuliol ....
Oetan

]ltitt«r«iiire-A<^ThvIüther ,

Ftupioo»iiure-At4thyiäther
KMigtftVt«

Amhylalkoliol .....
Aceton
.\ t i < e ti ääarc-AethylKUier
Antker
WMser
MetliyMkohol ....

tl
16

18
9

28,5
88,5

81,6

IM
88,5
18,5

17
10^
8
18
18,5
7

80
10

3*
86,5
80
10

9,5
25
28,5

21,5
88
40
28,5
84
20
15

85^
22

15
15
80

1^18
1,5807
1,5397
1,5234

1,5890
1,5882
1,5148
1,5095
1,5030
1,4987
1,5013
1,4932
1,4898
1,4HH2

1,4834

1,4808
1,4749

1,4988
1^705
1,4734
1,4668
1,4640
1,4553
1,4490
1,4279
1,4034
1,3972
1,3928
1,3878
1,3808
1,3736
1,8718
1,3685
1,3638
1,8588
1,3582

1,3566
1,3884
1,8887

»1 — 1
Das specifische Brechungi^veruiögen ist —

—

'WO n den Breohnogsezponeat und d dio Diohtigkoit bedeutet
n 1

Das Tioduct —5— • P, wo P das Atom- bezw. Moleciii.-Gew.
a

bedeutet, ist dft8 Befraotionsäqaivalent des Atomes bezw.
4er VerbiBdoDg.

Wenn man x Owt. einer Flftssigkeit Tom Brechunge-
index nf und der Dichtigkeit d* miseht mit WÖ^x Gwt
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TabalUn. 45

ainer Flüssigkeit vom Brechuiigsiudex n" und der Dichtig-

keit d'\ 80 ist nach Laudolt: '

n' — 1 n"— 1 n — 1

also X ' :

n' — i _ n** - 1

d' d"

51. Bredttuigsexponenteii von Gasen und D&mpfM.
(Mascari)

Der Brecbungsexpoxuiat eines Geies ist proportio&Al dem
Toi. G-ew. desselben; proportional dem Drnok in den FäUen»
in welchen das Gas dem Mariotte^sehen Gesetz folgt.

a ist der relative ßreehungsexponent, d. h. die biftchende

Kraft eines Gases bezogen auf Lnft als Einheit bei 0*^ tVir die

Oase bei 12 ^ für die l3änipfe. b ist der absolute Bro ln;im'3-

^xponent, d. h. die auf eine Teniperntiir von 0*^ und eiuen

Djuek von TbU mm berechnete brechende Kraft.

Stoff a i
1

Stoff a \ h

• '
1

1,00 !
1,00

0293 Aroylen 6,76 168«

Stickstoff . . 1.0172 0298 Amylwssserstoa . . 5,S2 1703

Sftuerstotf . . . .
^

Ü,y24."i Ü271 lionzol 6,20 1815

WacsentofT 0,4740 0139 Methylchlorid . . . 2,0Ü 0876

Koli>ei)Oxyd . . . l,144(i 0335 Metbylbromid . . . 8,28 oytio

KoUlttObäure . . 1,5527 0454 Methyljudid . . 4,33
t,ee

1267

s»tick»toffoxy(ltU . . 1,7620 0S16 Methyicymiid . . . 0773
Stickstoffoxyd . . 1,0164 0297 Chlornfonn ....

*»!!! i

1457

Schweflig«) SiMit« 2,4038 0704 Chlorkohl«ii»tofl;CCH 6,05
i

1771
0622 Sstftgeftoremethyl-

113S0,88 0-257 ÜtlltT 3,87

2,63
3,85

0770 MethyiaikoUol . . 2,12 0620
Sfon • • .... 1127 Metliyläther . . 8,0s 0BS7
ClilorwasBeretolT . 1,52 0445 Aethylchlorid . . . 4,01 1174

BroiiJWHt(i»er»totT . 1.05 0571 Aothylbromid . . . 4,16 1217

JodwaaserstofT . . 3; 10 0907 Aothytjodid . . . 5,47

4,82

1601
CjMow&fnioff . 1,49 0436 Autli yloiiciilorid . . 140S
8<]iw«felwasserst • • i

.

2,12 0620 Aiueiäeiisäureathyl-
AmiDODfftk . . 1,20 0377 atUer .... 4,05 1185

PbosphorchlorUr . . 5,92 1733 Essigsäureäthylüther 4,79 1402

Schwefelkohlenstoff. 5,05 1478 Aethyl:ilkohol . . 3,01 0881

1,51 0442 Aethylätber . . . 5,25 1507

Aeibylenu • . « . S,46 0720 2,76 0808

Aoetylen .... 2,076 0607 Aceton 3,74

41,91

1095

All>len . . , . 4,04 1182 Allylchlorid . . . 1487

Prupylea . • . 1115

1
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46 Tftb«Il«a»

52. Geschwindigkeit des Lichtes.

Nach directen Messungen ohne ZuhiiltVnahme astrononii-

eher Erscheinungen ist dieCieschwindiirkeit (ies Lichtes bestimmt:
von Pizeau (1849) mit: 315000 km in der Seonnde
von Foucault (1862) mit : 298000 ^ ,

von Cornu (1874) mit: 800400 , .

TOD Mielielion (1879) mit: 209820 „ ,

Für gewöhnlich werden 299000 km angenommen.

gS« Halllfkett dar elnielnen Beilrko das SannanepeGtnma.
(Naeh Viererdt.)

Yfiiä dieGeeammfuohtst&rke des Sonnenepectnims =100000
gesetzt, so kommen auf die einzelnen Hanptbezirke nach Mass-
gabe ihrer mittleren Liehtstiffka und ihrer Brette folgende
jkntheile.

Spectralbezirk Lichtstarke Spectral bezirk Lichtstärke

A—a 72 D-E 478544
a—B 1592 E—P 186143
B—C 4114 P—G 39190
C—D 288957 G-H 4383

54. Vertheilung der Farben im Sonnenspectruon.

(Nach X B. Listing.)
Wellenlänge d. Id^lM
inMUUontUl «inMlSai

Grenze 819,8

Braun Mitte 768,6
Grenze 723,4

l.oth Mitte 683,2
Grense 647,2

Orange Bfitte 614,9
Grenze 585,6

Gelb Mitte .^nOO

Grenaa 634,7

Grün Mitto 512,4
Grenzö 491,9

Cjanblau Glitte 478,0
Grenze 455,5

Indigo Mitte 489,2

Grenze 424,0

Violett Mitte 409,9
Grenze .«.«..• 398,7

Layandel Mitte 8843
Grenae 872,6
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Tabellen. 47

55. Mischungstabelte für prismatische Farben
nach Helmholtz.

Wo sich die vertiealen und horizontalen Colnmnen
ichneiden, ist die Mischfarbe angegeben, welche übrigens

immer bei verändertem Mischungsverhältnisse durch die in

der Spreetralreihe dazwitohen liegenden Farben in jede der
beiden elnfaehen Farben der MifMtnung übergehen kann.

Violett In iigblail Cyanblau Blaugriiu (irin (triingelb Gelb

K"th
Orange
Gelb
Orttagttlb
Orlin

Blaugriiu

OyanblM

Purpur
dk. Rosa
WM. Rosa
Weiss
W88. Blau
Waas. Blau
IndigblM

dk. Rosa
wte. Rosa
Weiss
W8B. Grün
Wag 8. Blau
Was». Blau

wss. Rosa
Weiss
wss. GrUn
wss. Ortin

lUaagrttn

Weiss i wss. Gelb {(ioldgelb
wss. Gelb Gelb 'leib

wss. GrliDi itüQgelb
JrOB i

0ie Misolinng zweier Malerfarben gibt ein gani
anderes Resnltat au die Mischung gleichbenannter Farben
des Speetruma. Nar bei letzteren findet die Mischung naeti

der angegebenen Tabelle statt. Z. B. Roth und Violett geben
ParpoTy oder Indigobiau und Gelb geben Weiss.

56. SelraAohsRg dea Uchtea durch veraohiedene Gliaer,

Wie viel das Licht an optischer Helligkeit beim
Durchgang: durch Gläser verliert, zeigt folgende Tabelle:

Glassorto
Dicke d. Glssea

ii> TiMitiin.

LiohtrerlQit
in I'!' '

' '')

Deutsches Fensterglas .... 0,15 4,2

0.3

Doppeltes df^utsehes Fensterglas 0,3 13.0

Englisches Crownglas .... 0,3 13,0

Grobes mattes Glas .... 0,15-0,3 50—60
Fein matigesehlilTenes Glae . . Visirsoheibe 12,5—17

0,12 51

Grünes Fensterglas .... 0,15 82
' 0,25 90

Milchglas 0,15—0,3 60-70
Transparentes Porcellan . . .

1

0,15 97

4
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D«r Verlast des Lichtes »n photographisoher Wirk-
tsmkelt durch Glas schwankt sehr mit der Qualität des
letzteren. Schwach grünliches Glas sohw&eht die lichtwlrknng
oft 2 bis 4 mal mehr als reines weisses Glas,

Z,B»i Bei einer Giassorte von 5 mm Dickr L^Ingen

bei einem Eiiifallswinkel von von
chemisch wirkstiinenLiehte verloren . 29 Proo.

bei oinor etwas grünlichen OlassortA . . 52 „

In der Kegel beträi^t der phatographische Lichtverlust

bei senkrecht einfallenden Strahlen 3 bis 10 Froo. pro 1 mm
Glasdicke.

67. DurchlXtslBkelt varaoMeileiier Stolfe fSr WSmestraiilan.

Die W&rmestrahlen werden ähnlich wie die Lichtstrahlen

absorbirt, reflectirt ete. Manche Körper lassen die Wftrme-
strahlen leicht durchgehen (z. B. Steinsalz), andere ab*

•orbiren sie. Hierüber gibt folgende Tabelle Anftehlass.

TraiKtmifiäiou von
PUtt«ii Ton 100 WUmestrahlen

einer breDoeadenLampe»
Farblosem Steinsalz 92
FJussspath 72
Fliiit-Iiis 67
Spiegelglas 39
Isländischem Kalkspa^h 39
Bergkrystall 38
Gitronensilnre 11
Alaun • . . 9
Gandiszucker 8
£is 6

Die Differenz der Licht- und Wärmestrahlen zeigt sich

sehr dentlich bei Kupfervitriol, welcher sämmtliche
Wärmestrahlen verhindert ihn zu passiren . während blaues

Licht ihn leicht durchdringt. — Wässerige Alaunlösung ver-

schluckt nur die Wärmestrahlen, aber fast nicht die Lieht-

etrahlon . währond alkoholische Jodlösung die leuchtenden

Strahlen absorbirt, aber die Wärmestrahlen durchdringen läset.
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as.'IVIrkuiig von Hefleetoren auf die Hetliglitit Am UeMet.

T)ie C^uantität des rcfleetirten Lichtes hänut nb von dem
Neigungswinkel der Spiegel gegen die Lichtstrahlen.

Setzt man die Helligkeit der Lichtquelle . . . 100
eo refleetirt ein Quecksilberspiegel uiitor einem

Winkel von 45^ vom aiiffalU-nden Liehto . . » 85
Em Quecksilberspiegel unter einem Winkel von

250 nur — ÖO
Ein weisser Papiewchinn (von 20 cm Seitenlänge

15 em Entfernung von der iiaiunie, unter

einem Winkel von 45^) »»40
ELn weleser ebener Papiersehirm (bei eenkreohtinf*

fallenden Strahlen) «80
Ein cylindrischer weisser Papierschinn (16 om

Badine, dO em Höbe) refleetirt —^106

Daraus ergibt eich, dase man durch Anwendung von
Befleetoren die pbotographiscbe Wirksamkeit einer LIcbtqnelle

leicht anf dae IVa^&oh® bis Doppelte und darüber steigern Kann.

Tabelle über die Abnahme der Leuchtkraft phosphores-
cirender Farbe (Schwefelcaicium).

Die T)nnpr dos Leuchtens nach euij'fanfjenem Li^htein-

drucke ist i den verschiedenen Substanzen verschieden und
steht in keinem Verhältnis zur anfänglichen Stärke desselben.

Die Schnelligkeit der Abnahme wächst mit der Zunahme der
Temperatur und ist grösser in den ersten Secunden nach der

Ineolation ale später. Naoh Becquerel war die Intensität

des Lenohtens von blauem Oaleiumsulfid nach der BeUchtong:

Inach 0 See. 1,00000 nach 545 See. 0,008280
0;7G310 « 700 0,004582

n i,
0,34883 » *^30

ff
0,003084

n 126 „ 0,026752 n 1110 n 0,002586

n 170 ^ 0,017899 n 1306 0,001996
0,011744 n 1526 „ 0,001730

. 420 ^ 0,007765 . 1725 ^ 0,001388

4*
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60

60. VerlMi m UeM M der RcHtsdon dmellien im ehtf
spiegelnden Glaefläoh«.

(Nach Dr. Stolze.)
Wenn ein Lichtstrahl aus der Luft auf «ine polirte Glas-

fläche fallt, so wirr! mir ein Theil desselben gebrochen, der

Kest aber reüpc-tirt. und zwar tindet dies iu um so höherem
Masse statt, je sehräii^er der Lichtstrahl auffallt. Ist sein

Einfallswinkel Null, d. h. steht er senkreoht auf der Glas-

fläche, 80 wird nur ein sehr gerinfirer TJi' il uo h nicht

refieetirt, was zu vernachlässigen ist; Wcihread em horizontal

kommender Strahl als gana refleotirt betrachtet werden mnss.
In der folgenden l^belle sind die ann&hernden Prooent-

ifitze (M^/o) des Liebtee gegeben, welche fftr gewiaae EinMa-
winkel (e) von einer apiegelnden Glaafiftohe zarQokgaworfen
werden.

e Grade e Grade

10 45 2y,3

15 3,4 60 85,7

20 6,0 55 42,6

26 9,4 60 50,0

ao 13,4 65 57.7

35 18,1 70 65,8

40 23,3 75
1

74.1

6t. Tabelle über den Llchtverlust bei der Reflexion von
Spiegeln aua varaolitodene : Mttariaio and Joiiaiii fii LJnMa«

Objectivan.

Gegenstand
Hei Ijkeit

j
LiehtTerlwi

ia Praoenten

100,00
91,08
76,50

67,18

0,0

8,9

23,5

82,8

76.00 24,0

86,67 13,3

77,00 28,0

Directes Licht

Silberspiegel

Glasspiegel mit QuecksiIberbeleg

MetaIl8piG<rcl
35'"

Objectiv ^57" \^Fraunho£er) . ,

21'"
Objectiv (Steiuheil) . . .

O^ownglasprisma 50" Öffnung .
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' «2. TaMla Iber die optische Hellifkttt vmrtehMaMr
UGhtqueUea«

Kerzen

fillectrisches / Bogcnliclit; gewöhnlich . . 200 bis 400
Liebt einer I eyentuell bis . 1300 bis 6000
Dynamo- 1 Gl&blieht: Edison- oder
Uaechine l Swan*8ehe Lampe 10 bis 20
Liebt Ton 40 Grove^schcn Elementen . « 800

„ „48 Bnneen'schen Elementen . . 3Ö0
Ealklicht aus Sauerstoff und Leucbtgai bei

gewöhnlichem Druck ...... 23 I is 90
Kalklieht unter S'/j AtmoF)*h:uen Druck , 790
Brennendes Magnfsi'ini (mittels Draht von

0,297 mm Dui eil Ii i f^sser) 74
Ma^inesiumlicht von stärkerem Draht . . 100 bis 20(j

Oellampe 10 bis 11

„ mit Sauerstoff angefacbt ... 60
Lenchtgasflamme im Fisebsebwanzbrenner • 6 bis 10

K im Argandbrenner ... 16 bis 17
Petroleumlampe, Flaehbrenner 5 bis 5

„ fiQndbrenner(lÖmmDarchm.) 6,5

„ „ (25mraDurchm.) 14
Siemon«' Eegenerativ-Rundbrenner ... 90 bis 100

f ^ onji ihvacbs- oder ParafünJcerze • ... 1

Talgkorze 0,7 biö 0,9

SonntDlit ht hat die Helligkeit von ungefähr 60|000
Vollmond uur ^'eooooo <>cler ^'300000 Heliigiieit

on jener des Sounenlichtes.

63. Tabelle der Lichtstärke von electrischem Lichte bei

verecbieilener Stromatärke und dessen photenrapbisclier
Wirkung.

(V on W. de W. Abney.)

Wenn man die Zahl der Beeher einer Batterie (a. B»
Orove*8che) varüH, so varitrt damit wteh das Licht ent*

Sprechend der hyperbolischen resp. parabolischen Zunahme,
as Yerhältniss, in welchem die optische und chemische

Intensität einer Glühlampe bei wachsender Stromstärise zu-

nimmt ist aas folgender Tabelle ersiobtliolL
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S
Zähl der Becher

Lichtstiirke

la Xorm;ilkerren
Photograpbisohe

Wirknnff

12
U
16
18
20
22
24

0,1^2

0,36

1.17

2M
SM
10^8

onmessbftr

0,35

1,61

bM
12,93
36,45

86,60

Die GliUilampe hatte 10 Kerzen Lichtstärke bei nonnaler
Ausnutzung. Sterke Ströme zerstörten die Lampe scbnell.

380 Glühlampen ohne Keflectoren in 1 m Abstand Yom
Modell haben dpiiselben [»liotographisehen Effect wie Ilimmels-
licht. Da au trüben Tagen das Li^ ht meist selten weniger
als ein Zehntel seiner normalen Intensität hat, so lässt sich

mit 38 Glühlampen bei i m Abstand schon im pkotographisohen
Atelier arbeiten.

64. Photographiscbe Wirkung von elektrischen Liciit

und Himmelslicht.

(Phot. Mitthpil. m. 20, S. 39.)

Bei vergleieheiidon
|
h ttographisohen Anfhahmen Toa

Zeichnuiijren ist die Exposition:

Im electrisehon Bogeniicht von 1800 Kerzen
Helligkeit, Entfernung von V2 ^ An-
wendung eines weissen Reflectors ... 6 Minuten

Eine andere Tabelle gibt Prof. Vogel betreffs derBepro»
duetion von Gemälden. Es ergibt sich in Bezug auf die

günstigste Belenchtiing für die Aufnahmen folgende Reihe:

1) Sonnenlieht wirkt un^pfnhr 8 bis 14mai sförker als das
Lieht des heiteren Himmels.

2) Eiectiisches Bogenlieht (6 Lampen zusammen 7000 Kerzen,

Abstand 1^/2 m , mit weissem Refleetor) wirkt 4 mal

stärker als das Licht des heiteren Himmels im November.

3) Dann folgt heiterer Himmel mit weissen Wolk^*
4) Blaoer Himmel
5) Getrübter Himmel (welcher oft nur den zehnten Theil

der Wirkung des wolkenlosen Himmels ftbt).

Ln diffusen Himmelslicht
In der directen Sonne .
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•5^ Tabeden über die Schwankungen der ehemischen UeM*
etärke zu verschiedenen Tagee- und Jahretzeiten.

I>r. Holet? chek verüifentlichto in einem lauL^oren Auf-
sätze in der „Photographiseh^^n Coire^pondenz", Jahrg. 1877,
pag. 53, (s. auch Edpr's Au^tuhrliches Handbuch der Photo-
graphie. Bd. I, S. 18) Au Wien und Orte gleicher ideogra-

phischer Breite berechnete Tabellen für die chemisohen
Wirkungen des üehtei auf eine hciiiontal liegende Fl&(^^)
xa TersohiedsQsnTages-undJahresseiteD, wobei ein gana welken«
loser Himmel voraas geeeüt wird. Die betrelKuideii Tabellen
tnH *
VmMlaa

Tabelle I für chemische Lichtstärke des blauen Himmeli-
libbtes.

'

Tabelle ü ftr eiiemisehe Liebtstirke den Sennen- nnd
Htmmelsllehtes.

Tabelle L Chemisehe Licbtsftrke des binnen
Himmelsliobtes.

Vc»rmittag

is^l 9^

21. Jannar 26,53 25,53 22.30 16.42 7,41

20. Febnaftr 32,2> 31,43 28J»3 21,14 16,31 5,13

20. März 36,23 35.77 34,10 .30,<;5 24,64 15,32 2,78

21. April 38,07 37,i>0 27,13 35,12 30,yy 24,14 14,18 1.64

22. Mai 3S.3(t 38,2it 38.02 36.85 33.!)8 28,66 20,62 10.23

38.27 3fs,3n 3s. 18 37,27 34,77 30,0f> 22.75 13.14 2^07
' 88,2!» 38.Ü2 36,85 33.98 28,66 20,62 10,23

21. August 38,07 37,!Mt 37 13 35,12 30,'J9 24,14 14,18 1,04

^9ctober
21. "Ko vr,l|l'.>r

'SS3S
1
Jj,77

SMS
.34,10
HSM

3(t.('.5

24.14

24,64

16^1
15,33

5,13
2,7ö

26.53 25,53 22,30 ir,.42 7,41

23,63 22.57 19,14 12,!I0

tb
1

5'*
1

j

1^

27« oh mittag

«) PÜT eine vertikale Fiächo gestalten sich die Wirkungen bei allen

SonneiUiOben, di« kleiner als sind, gUnsiiger und findet diet während
e«r ganwa Wint«nsett lUtl» «lUMidtn ftnoh in dütMorgm- nnd Abmd«
tandtn.
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m

Di© Tabelle für Maues Hiramelslieht hat bei allen Be»
liohtungen im Schatten Geltung (bei Aufnahmen im Atelier,

beim Copireu im Sckattea etc.); die Tabellen für die Summen-
Wirkiug des Sonoen- und Himmelsliehtes, dort wo i» Freien,

im SonneoBchein gearbeitet wird (Copiren in der Sonne). Bie
beaonnten Stellen einer Liwdeeheft sind dem oombinirten Ein-
flnsse beider Liolitarten nnterworfen, die im Sohftttan befind«

liehen nur dem des bknen Himmeisüohtee.

Tabelle II. GemeinsohaftL Wirkungen dM 8ennea<
nnd Himmelsliebtes.

tl. Januar
80. Februar
50. H&rs
n. April
8S. Mai
21. Juni
21. JuU
21. Auguf^t
23. September
21. October
21. NnvetnJipr

51. December

Vormittatr

11^^ 10*^ e*»

3'>,80
j

65.7h|

98,48
131,36

150,07
155.70

150.07

131,3«;
»8,4S

65.76

1

39,80
ai.o3j

12 Ii

3f>,50

«1,24
93.41

126,07

144,94
l.iO,riß

144,94

126,07

93,41
61.84
3ß,.iO

28,38

27.74

I

49,02
78,.'»5

: 129,87

135,94

1129,87

110,(M

78,55
49.02

27,74

21,38

ah

17.22

32,41

(
57.09

! 87.08

106,37
112,89

106,37

87,08

.57,09

32,41
17.22

13,00

e>^ »fc

7,41
17,07

33.82
58,86
77.63

84,03
i 77,63
' .58.86

I
33,82

1 17,07

7,11

3,48

6,18
15,79

32,41
47,90
54,17

47.90

32,41

15,79
fi,13

1

6h

2,78
U,43
24,12
18,81

24,12

14,43

2,78

6U

6h

1,64

10,?3

13,26

10,23

1^
. I

2,07

8h

Der Gebrauch der Tabellen ist einfieh. Exponirte man
s. B. am 22. Mai um 8 Uhr Morgens f&r eine sonnenbeleuchtete

Landschaft 2 Secunden und erhielt ein gut exponirtes Negativ,

80 mu88 man unter gleichen T^mstünden Miltai^s 1 Secunde

belichten. Es ist nämlich um H Uhr die chemische Helligkeit

-= 77,63, um 12 ühr « 150 (i7 (Tabelle II) also ungefähr
doppelt so gross : demnach muss die Expositionszeit ungefakr

die Biilfte Itetrageii.

In dieser Tabelle sind die Schwankunjsen der Helligkeit

durch dib Witterungsverhältnisse nickt berucksichü^t, bondem
nur wolkenlose Tage angenommen.
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66. Belichtungszeiten für verschiedene Gegenstände und
Objective. (Nach Burton.)

c
«s

0
S =» TS

et

o iSü|

TS
o

s
09

I u

C

ff
^

km 9

öS
s

-I

o i B - -

4>

C 5^

•2 a

04

4
f

ö, 657
f

8
_f

_ f

16
f_

IS, 627
f

32

45, Jf65

f

8

VlOO

Vao

VlO

s

1'
.'50

Vi2&

s

5

Vs

V4

M S M S St M
— 10 — 10

!
M

64

1

t

4

8

16

32

— 20— 20

— 401— 40

1 20

2 40

1 20 — la

2 40

I

5 20: 5 20 1

10 40 10 40! 2

82

4

8

21 — 21 —
,
4V4St

%

«•/•

loVf

21

42

1

— 2

^ 4

— 8

— 18

— 32

1 4

M

1

8

4V4

4

8

18

32

4

8

2 8
I

8L/i a

4 Iß ' 17 .t42 42 -. 8>;, „

Breunweite des Ubjectives. S=Socundo. M = Mitiutt^. St ^ SHind«.

Landschaften werden bei Souncuiicht nur halb so Innue oxf>onirt,

als im hellen zerstreuten Lieht, dagegen bei trübem Wetter
dreiüiai so lang als im letzteren Falle. Morgens oder Abends,
4l. i. im Sommer vor 9 oder nach 4 Uhr. im Winter vor

11 Uhr oder naeh 2 Uhr» muss man doppelt so lang als m
Ifittag exponiren.

Sin Beispiel wird den Gebrauch dieser Tabelle klar

machen. Man benützt z. B. eine ein&che Linse von 16 cm
Brennweite und eine Blende von 1 cm, so beträgt die Blenden-

^ffnung den löten Theil der Brennweite = —
• Man i:ehe in

die 1. Colomne bei — ein und exponire auf eine Landschaft

mit dichtem Baumschlag im Vordergrund 2 Seeunden, falls

das Lieht gut war und man um die Mittagsseit arbeitete.

Kimmt man eine Blende von Vs ^ erhält man

das gibt 8 Seennden Exposition. Hier ist vorausgesetzt, dasi
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man Platten von lOmal giosseret Emjjiiiul liebkeit al? naMe
Platten heuüt/,t. Die von deutschen Fabriiianten verkauften

sind gewöhnlich nur 3—4 mal empfindlicher als nasse Platten;

mit solchen muss man 3 mal länger eipouiren.

Dft fs beim Gebrftache dieser Tabellen vor Allem daranf
ankommt, das VerhältniM vom Blendendnrohmeseer siir Brenn-
weite Bofort zu kennen, so soll diese Zahl auf jeder in Ver-
wendung i^tehenden Blende eingravirt oder in anderer Weise
notirt sein.

Findet man die fronnnnte VerhältniFsznhl in der 1. Coliimne
nicht völ!ii:r genau, so nimmt man da/.wisehen liegende ZaJilen,

auf deren Genauigkeit nicht sehr viel ankommt.

67« Belichtungszeiten für verschiedene Gegeaatände hei
trübem und hellem Wetter.

Bequemer, aber weuijzer vollständig:, gibt nachstehende
Tabelle von Daival die für gewöhnlich zu benützeuden
Be ichtun^:szeiten.

Sonne
Zcrtiir«u-

to» Lieht

Bwlchimng des QegMutMidu
u
e
£i ä °

güber

orgen

Trübt

Wetti

1 i<
1 2 2 6

Wio vor, jedoch mit grossen Laubmassen 2 4 4 8 12

Ansieht mit Vordergrund und hellen

2 4 4 8 12
Ansieht mit Vordergrund nnd dunklen

Gebäuden 3 ß 6 12 18
Waldpartien, dunkle beschattete Flnssufer 10 20 25 40 60
Lebende Objeote, Porträte und Gruppen

im Freien 4 8 12 24 40
Wie vor, jedoch nahe einem Fenster oder

unter einem l)a<the ' 16 241 48 50
Beproduction in gleich. Grösse u.Vcrfrrö^se- '

ruiigen vonPhotographien, Stichen etc.
|

^1
121

1

12
1

24, 80

Anmerkung. TafftHber rechnet mau im Sonuner von 9 bis 4 TThtf
im Winter yoq 11 bin 2 Ui«r. £• iat aDzaratheo» im Sommer nicht nach
e Vhr, im Wloiet nicht naeh 4 Uhf mn arbeiten, wegen der nOthig
werdi ntlfii liiijet» Expositionsxeit. — Diese ZifTern peben nicht Secunden
an, sundoro «ind bloee VerhältoiMsablen fUr die TerechJeddnen Belichtunge-
seiten. Bei Aplanaten mit kleioeter BIdnde sind diese Ziffern bei wenig
empfindlichen Trockenplatten = Sr^cunden der Btllehlnngsxell; flv
«mpfindliche Platten neltnte man den Tierteo TheÜ.
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68. Tibellt Urer di« üchtempfindiiohkeit virtoMtdeMT
ph0togra|ilil8ehar MethiNleii.

JU V II M V U V MM*

Liohteoi-
yflndUehkatt

tif'i

üfasse Jodbromoollodwoplfttto mit fiiseaTitriol-

1

CoUodioü-Trockenpiatten mit saurer Pyro-Ent-

CoUodion-Troekeaplattea mit alkaUseher Eni-

bi> V»

Vi» » v»

rEiseaoxalat-Eutwickler \

Bi omsilbergelatine mit < ?

loder alkalischem Pyrogallol'

CUorsilbergelatuie mit Eitencitrat-Eatwiekler . .

(Bai Lampenlieht ist Chorsilbergelatin« noch viel

mehr anempfindlioli im Vergldick mit Brom-

sUbdrgelatine.)

Gesilbertes Chlorsilberpapier mit Oallas'Entwickler Vloo »1 Vöoa

CftBÜbertes Eiwaisspapier (direeftas C^ptraii) . , .
^ ^bii

1 Vum
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69. Tafeln Bebst Erläuterungen für die photogra|iWeGlie Praxis

in Bezug auf die Objecüve,

von K Sater.

Man muss sehr oft, ausser der Brennweite des ObJeotiTiS

^issei;:

1) wolchpp die Grösse d' ? l;ildes ^ein wird,

2) die Entfernung vom aafzuiiehmenden GegenstandSi

S) Die Länge des Auszuges der Camera.

8ind TOtt diesen Grösaen swei bekannt, so kann man die

aiideien berechnen.

Die erste Tabelle gibt das Yerh&ltniss des Bildes snm

Gegenstand für eine gegebene Grösse, welche das Bild

haben soll.

5 » o£ * 9
z TS •—

»

5 « ^

_ as

e 3

m
II
c
m 30
CK

u ^

.©

"E.

_
S e» o

^ = o
'S « a
Ol o 3

Grosse

des

Hildes

eines

Mfeaaes

« *

* " o

17öO um 210 mm 50 mm 6 mm
«75 «1 105 n 44 i>

583 1» 70 r /45 89 1» 4» 4 „
437 1* 62

r\ 85 «« 4 4 H
350 n 42

J/eo
29 >>

292 35 ri 25
250 30 V» 88 „
219 26 »1 19 2;/. „
194 • 28 n '/iOO 18
17& II Sl T Vi» 15 »«

117 T U 18 »» 1V2 „
SS
90
60

9 11 V ;/,« 11 ii i;/s n

1 »
IT

s
7

H
1»

10
s

tl

•t 1 f>

Will man zum Beispiel ein Porträt machen, dessen Kopf

26 mm gross sein soll, so gibt die Tabelle an, dass das Ver-

hältniss des Bildes zum Gegenstande Vs Handelt es sich

um eine Ansieht, worin Personen in der Grösse von 11 mm
erseheinen sollen, so finden wir in der gleichen Tabelle das

Terh&ltniss von ^/i^^-
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Ittf Wahl der GrOste «Inet Mranee «Ii Maeti wird «oelit

wo es sich um Monnmente oder Ansichten handelt, oft iiüi/,lieh,

um im Voraus zu bestiinnion , ob man ein gewisses Monument
oder Teiiain ganz auf eine gegebene Platte bringen kann;

mit Benutzung eines Gehülfen kann durch Schätzung bestimmt

werden, wie viel mal das fraglielie Gebäude ete. höher isl»

als der Mann.

Die sweite Tabelle enthält die Entfernung des Gegen«

Standes Ton der Linse, den Abstand des Bildes auf der

Vibirscheibe vou der Linse, die Brennweite und das Grciasen-

Yerhältniss des Bildes.

Die erste verticale Columne enthält die Breunweiten.

Die zweite verticale Columne, welche am Kopf die Bruek«*

lahl Vs Vsoo ^^^ff gibt f&r dieses Verhältuiss, gegenftVer

einer jeden der Brennweiten der ersten Colamne swet Zahlen:

die erste ist die Entfernung des Gegenstandes bis snm Objeotlr

(Mitte der Linsen), die zweite diejenige Ton der Visirsoheibe

bis zum Objectiv. Die Summe dieser zwei Grössen ist daher

die Entfernung des Gegenstandes vom Bilde.

Nehmen wir an, wir wollen mit einem Olj^T Ton

80 em Brennweite ein Porträt Ton Vs Grösse nachen. Man
findet naeh den Rubriken 0,80 und V« beiden Zahlen

(o35- obere bedeutet, dass die Peiöon 2 m 10 cm yc in

Objectiv entfernt sein muss; die untere Zahl bedeutet, dass

die Länge des Camera-Auszuges B5 om lang sein must.

Oder eine andere Aufgabe ist folgende: Wir haben eines

Gegenstand in der Distans von 4,5 m vom Objectiv entfernt,

wüiisLhen ein Porträt in Vs Grösse und fragen nach dem an-

zuweiul^ nden Objectiv von der längst möglichen Brennweite.

Wir gehen in die Rubrik Vs ^^"^ kouimeu zur Zahl 4,5;

dieser entspricht in der Horizontalen links die Brennweite

von 60 em.
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ii
^^ Beductions - Verhältniss.

gl Vi
I
V.

I
Vs

I
V4

I

V6
I
Ve

I

Vt
I

Vs
I I

Vio |
'/is

|
Vso |

V» j V« ! %
^ o Abstand des Gegenitandes und Bildes vom optlBchen Mivtt^lpanlcte.

^ o <
0,40

<».»«(oTo

0,70

^ .,./0,S0'0,80 0,40 10,50 0,60 0,70 0,
v.iw^jo

0,16 0,18 j0,l8 .0,12 0,1« ;0,

^ , - / 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90
"'"^OiW 0,88 0,80 0,19 :0,I8

1,05

0,18

0,80 0,90

0,11.0,11

1,80

0,17

1,35

0,17

1,00

0,11

1,50

0,17

0,60 0.80 1,00 1.20 1.40 1,60 1.80

0,30 0,27 0,25 0.24 0,23 0,23 ,0,23

0,75 1,00 |i,25 1.50 1,76 12,00;2,25
0,38 0,33 0,31 0.30 0,29 0,29 0,28

^io;70 0,58

^1,00

0,90

0,45

1,05

1,20

0^80

1,50

^^'Qiw 0.75

1,20

1,20 0,90

0,8o(J;

1,65

1,20 1,50

0,40

1,40

0,47

1,60

0,53

1,80

0,60

2,00

0,67

0,38

1,75

0,44

2,00

0,50

2,25

0,56

2,50

0,63

2,20 2.75

0,83 0,73 o.«;;»

1,80

1,95

80 0,98

,40 1,05 0,98

8,85 8,00

1,18

1,60 2,40

^^5/1,70 2,55 3,40

"»*^'a,70 l,28ll,13

1,20

2,40
0,80

2,60

0,87

2,10 2,80

1,00

3,20

1,07

0.90^};
1,80
80

1,90

2,70

1,35

2,85

1,43

3,60

1,20

3,80

1,27

ä,oo

0,75

3,26

0,81

3,50

0,87

8,75
0,94

4,00

1,00

4.2n

1,0b

4,50

1,12

4,75

1,19

5,00

1,80 2.10 2,40 2,70
0,3<i 0,35 |0,34 0,34

2,10 2,45 2,80
j

3,15

0,42 0,41 0,40!0,39

2,40 2,80 3,20 3,60

0,48 0,47 0,46|0,45

2,70 8,15 8,60 14,05

0,54 0,53 |0,51 10,51

3,0013,50 4,00^4,50

0,6010,58 .0,57 |0,56

3.30 3,S5 1,40 4.95

o,«;r> o,»>4 0,6A 0,62

3,60 14,20 14,80 5.40

0,7210,7010,69 0,68

8,90

0,78

i,20

0,84

4,50
0,90

4,80

0,96

4,55

0,76

4,90

0,82

5,25
0,88

5,60

5,20 5,85

0,74 0,73

5,60,6,30
0,8010,79

6,00 '6,75

0,86 0,84

1

6.40! 7,20

0,93 ,0,91 0,90

,'1,10 r).\Ky 'n,S0 7.65

1,02 O/jy j0,97 '0,96

5,40

1,08

5,70

1,14

6,00

6,30 |7,2ü t

1,0511,03

6,65 7,60

1,11 h,09

7,00 jSjOO

1,86 1,80 1,17Im*

8,10

1,01

8,55

1,07

9,00

1.1»

2.50
0,28'

3,00 ^

0,33j

3,50

0,39

4,00

0,44

4,50

0,50

5,00

0,55

5.50

0,61

6,00

0,66

6,50

0,72

7,00

0,77

7,50

0,86

8,00

0,88

8,50

0,94

9,00

0,99

9,50

1,05

1,10

0,11

1,65

0,17

1,60

0,11

2,40

0,16

2,00: 0,20 3,20

2,1'J

0,11

8,16
0,16

2,60

0,10

8,90
0,16

3,10

0,10

4,65

046

8,60

0,t0

MO
0^15

4,20 5,20

0,22, 0,22i 0,21 0,21, 0,21

2,75
0,28i

3,00

0,33

3,85

0,39

4,40
0,44

4,95

0,50

5,50

0,55

6,05

0,61

1

6,60
0,66'

4,00

0,27

1

4.80'

0,32

5,60
0,37

6,40

0,43

7,20

0,48

8,00

0,53

8,80

0,59

9,60
0.64

6,20; 7,20

0,21 0,81

5,25

0,26

6,30

0,32

7,35

0,37

8,40
0,42

9,45

0,47

10.50

0,58

11,55

0,58

6.50

0,26

7,80

0,81

9,10
0,36

10,40

0,41

11,70
0,47

13,00

0,52

14,80

0,57

0.26
I

9,00

0,26
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70. Oer Gebrauch der Vergrösiierungs- vnd Verklelnerun09*

Tabtlle

(DMh 0. 8ohwi«r)

ist ein ähnlicher, wie bei der vorigen analogen Tabelle und

wird ftQ Jeiehtesten dnreh «n psar fieispiele »ri&atert

1) Bei einer 6 fachen Vergrößerung mit einem ObjeetiTe

von 15 Centimeter Brennweite stehen in den TabeUen die

Zahlen d. k. der Objeetivmittelpankt mnes lljb Oeati-

mcter von dem Original und lOö Centimeter ?on diOr matten

Scheibe entfernt sein.

2) Bei einer 8fachen Verkleinerung mit einem Objectir

von Centimeter Brennweite findet man die Zahlen
JJ^,

das

heisst, der OlqMtiTroittelpnnkt mnss 171 Oentimeier Tom

Original und 21,4 Centimeter von der matten Scheibe ent*

fernt sein.

3) Um mit einem Objeotit# Ton 20 Centimeter Brennweite

dne 12 fache Yergrösserung zu erhalten (in der Tafielle steht

hierbei mnss die Camera einen Anszng von 260 Centi-

metor und das Objectiv vom Originale 21,7 Centimeter Ent*

femong haben.

Bei einem Objecti? mit der Brennwdti p findet stets

swisehen dem Abstände des ObjecÜTmittelpnnktes Ton der

matten Scheibe (a) und von dem Urii^maiö {b) daß Verhältius
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71. Tü^Ht fir dto VMiiiguDesweMB ttlMriiis« M v•^
MliiwteMa CitferMMfiM de» GefenttuitfM.

Es gibt für jedes Ohjrctiv eine ijcwisse Entfernung,

Ton welcher ab die Gesrenstande ihre Strah'en untor so wenig
"von einander verschiedenen Winl%eln der Linse zuwenden und
Ton welcher ab, bei kleinen Blendungen, die Parallaxen der

leuchtenden Punkte so klein sind, dass man die auHailendeu

Strahlen als jparallel unter sich betrachten kann, gleichgültig

«US welcher jenseiti jener Gtense gelegenen Entfenmng sie

«neh hergelangen.

Ein Objectiv liefert dann auf der Visirscheibe scharfe

Bilder verschieden weit entfernter Gegenstände, wenn allr

letzteren in einer genügenden Entfernung Yom Objectir liegen,

«0 daes ihr Bild sieh in der K&he des wirklichen Brennpunktes
befindet.

£s nimmt die Tiefe des Brennpunktee in dem Yerhältniss

^ je mehr sich die Gegenstände der Linse nähern, wie dies

in der nachstehenden Tabelle ersichtlich wird, welche die Ver*
einigungsweiten einer Linse Ton 10 cm Brennweite fdr Gegen*
stände, deren Entfernung sieh nach und nach vermindert»

darstellt

Entfernung Verliincrerung der Entfernung Verlängerung der
des Yereinigungsweite des Visreini&fungftweite

QegettBtandet. der Linse. OegenstADdee. der LIdm.

10,000 m 0,001 mm 3 m 3,5 mm
1,000 „ 0,01 , 2 , 53 «

100 „ 0,1 » In 11^1 n

50 „ 0,2 „ 60 cm 25 „

10 „ 1.0 , 40 , 33,3 ,

5 „ 2,04 „ 30 » ÖO „

4. 2.6 „ 20 , 100 ,

Biese Tabelle ist sehr instmctiv. Dieselbe zeigt deutlich,

4as8 fär Gegenstände, welche z.B. 50m entfernt sind, die

Brennweite der Linse sieh nur um ^/jo mm , eine kaum be-

merkbare EiitfeniiuiL:'. verlängert, für 10,üüü m wlirde <ie sich

noeh ^Yenil;er, nilmlieh nur um Vioro ^'^^^^ Millimeters ver-

längern. Alle Uber 50 m hinaus von der Linse entlegenen

Gesrenstande werden somit auf dem Einstellglas oder der

Yisirscheibe scharf erscheinen, wie gross immerhin auch ihre

Entfernung sein mag.

6*
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Wenn mm fm Geguithell d«r Gegenstand der Linie lelir

nahe liegt, z.B. 80 cm, so muss das Einstellglas um 5 cm
Tersehoben werden, wodurch die enff^^rntereii Gegenstände WOB
der Brennweite kommen und unscharf werden.

Landschaftßliiisen von kurzer"Rrf>nnweite bilden alle Gegen-
stände, weiche üVtf»r cinn gewisse Distanz entfernt sind, scharf

ab; man wird dann nicht nur den Vordergrand, sondern auch
den Hintergrund scharf erhalten.

Verwendet man solche Linsen zu Landfchafts-Anfnahmen,
80 braucht man nicht für jede Aufnahme neu eiazusteiieny

sondern kann dieselbe Stellung belassen.

72. Tftliella des fiMloMtfeldwlMMs.

Die Linsen gestatten je nach ihrer Constmction, dass auf
der Tifliiseheibe der Camera obscnra eine kreisronde xiemlioh
aoharf begrenzte grossere oder kleinere Fl&ohe mit den Bildern
entfernter Gegenstände .bedeckt wird. Der Durchmesser dieier

Krei^Häehe ist nnabk&Uglg von der Blcndengrösse. Ben
Winkel, unter welchem dieses Bild vom optischen Mittelpunkt

des Ohjectivs aus gesehen erseheint, nennt man don Gesichts-

feldwinkel oder den Gesichtswinkel» oder schlechtweg das
Gesichtsfeld.

Von dem runden Bilde erscheint nur ein Theil scharf,

nämlich «ier mittlere, und die Schärfe v. il reitert sich um so

weiter nach dem Rande, je kleiner die Blenden genommen
werden. Demzufolge unterscheidet man das bei einer be>

Stimmten Blendengrögee brauchbare Bildfeld von dem
Gesiohtsfeld, welehes letztere immer grdeeer als das erstere ist

Nach Dr. Steinheil yerföhrt man zar Bestimmung de»
Gesichtsfeldwinkels in folgender Weise: Man stellt mit dem
Apparate anf sehr entfernte Qegenst&nde ein (ein Abstand
Ton 100 Brennweiten kann schon als sehr entfernt betrachtet

werden) und mU^t, indem man nach einander die ver-

scbiedcnen Blenduni^en einsetzt, den Durchmesser des

Bildes, der mit jedem derselben noch doutli -h oiFcheint. Diese
Zahlen, welche den Durchmesser des deutlichen l^ildes aus-

drücken, dividirt man durch die Brennweite; mit der hit^rdurch

erhaltenen Zahl entnimmt man aus nachstehender Taiui den
Gcsichtsfeldwinkel;
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T»beUen. 67

lilUbr. I.
;

D 1^ ff 1nut). 11.
1

Kur>. 1.
-|> - , 1 TTKui», 11. KuU. 1.

1 TT

^p91U itU ' V/ Ulli -

1

G 1

-
1 • 1

.

' > - 'r"aii IIIS r-iililf' 1 'i*fi
' IM IIa*

durch feldwinkel durch feldwinkel dorch feldminkel
Brennweite. 1 Orade. Brennweite. Orade. Brennweite. Grade.

0,018 1 0.631 35 1,37 69

0,035 2 0,650 36 1.40 70
0,053 3 0,670 37 1.43 71•*

0.070 4 0,689 38 1.45 72
0,088 5 0,709 39 1.48A ^^^^ 73
0.105 6 0,728 40^^^^ 1.51 74
0,123 7 0,748 41 1.53 75

0,140 8 0,768 42 1.56 76
0,158 9 0,788 43 1,59 77

0,175 10 0.808 44 1.62 78

0,193 11 0,828 45 1.65 79w Ir

0,210 12 0,849 46 1.68 80
0.228 13 0,870 47 1.71 81
0.245 14 0.891 48 1.74 82
0.263 15 0,912 49 1.77 88
0,281 16 0,933 50 lÄ) 84
0.299 17 0.955 51 1.83 85
0,317 18 0.976 52 1.87 86

0,335

0.853

19 0,998 53^^^^ 1 90 87
20 1,03 54 1 93 88

' 0,371 21 1.04 55^^^^ 1 97 89
0 389 22 1 06 56 2 00 90
0,407 23 1.08 57 2,04 91
0,425 21 1.11 58 2,07 92

0.443 25 1,13 59 2.11 93

0,4<]2 26 1,16 60 2 15 94
0,480 27 1,18 61 2,18 95

28 1,20 62 •> 96
• 0,517 1.23 63 2,26 97

0,536 30 1,25 64 2,30 98
0,555 31 1,27 65 2,34 99
0,574 32 1,30 66 2,38 100
0,593 33 1,32 67 2,43 101

0,612
1

34 1.35 68 2,47 102
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Ks ergibt z. B. ein Apparat von 20 cm Brennweite mit

der gröbgteii Blende ein deutliches Bild von 12 cm Dnrch-
ft«sser. 12 dividirt darch 20 gibt 0,60; geht mmn nvn in

beiliagBiider Tabelle in Rubrik I (BUddnrchmeeeer daroli

Brennweite) Mt snr Zahl 0,60 (oder zur naohsten Zahl 0,593)^

80 findet man »nf derselben Horisontallinie in Riibrilc U
(Geeichtere) dWinkel) 33 Grad.

Die Tafel ist aneh 1ip«^uem zu brauchen, wenn man von
einem Apparate die Brennweite und den Gesiehtsfeldwinkel

kennt, nra die Bildgrösse /u finden, die er gibt. Zu diesem
Zwec'k suche man in Rubrik II den sregebenen Gesichtsfeld-

winkui und les?e auf der gleichen Hürizontallinie die Zahl in

Rubrik I ab; diese abgelesene Zahl mit der Brennweite
mnltiplicirt gibt die Bildgrösse.

Z.B. gibt ein Apparat mit seiner kleiniten Blende 66^
deutlich: dabei sei seine Brennweite 14 cm. Geht man in
Rubrik II bis 65^, so findet sieh auf derselben Horizontal*

linie in Kiibrik X die Zahl 1,27; es wird somit die BüdgrössS'

gleich 1,27 XU — 17,8 cm.

73. Tabelle der Abnahme der üchtintensltSten auf dar
Visirscheibe nach den Rändern des Bildfeldes«

(N.ich Dr. P. Stol/.e.)

Die Lichtintensitat nimmt nach den Randern des Gesichts*

feldes hin nach der Formel
Intensität = J cos * x

ab; wobei «7 die Intensität in der Kichtung der Achse (also*

der senkrecht zur Platte einfallenden Strahlen) ist und x der
Winkel den «in anderer Strahl mit dieser bildet.

Winkel x Iiiehtintensitat Winke] x Idchtintensittt

0» 1,0000 30« 0,5625
50 0,9848 35« 0,4502

10« 0,9406 4ft« 0,3444
15« 0,8705 45^ 0,2500
200 o,77I)S 50^ 0,1707
2BP 0,6747 550 0,1082

Wie man sieht, ist im Anfang die Lichtabnahme gering.

Aber schon für x ^ 30^, d. h. einen Bildwinkel von 2 X 30
^ 60*> betrüg sie l^st dO^/«). Yen da ab steigt sie schnell:

46^, alse für einen Bildwinkd yon 90^ betrigt sie 75^
und für x 55^, also filr einen Bildwinkel von 110<^, wie
ihn das Panteskop in der Diagonale hat, steigt sie fissi

auf 900/0.
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H. Tabella fir die eesehwindigkelt, «it wiMer sich ver-

Ein Hann, der 4 Kilometer pro Stunde nrücklegt 1,11

xSn Scbiff, welehes O^Knoten^die Stunde maZeht . 4,63

Eue Woge, 80 Meter gross, oei einer Tiefe Ton
300 Meter 6,81

Ein Sohiff. welches 17 Knofen in d^r Stunde mncht 8,76
Ein Torpedoboot, welches 2J Knoten in der Stunde

maoht 10,80
Ein trabendes Kennpferd 12,00

Ein gAUo|»irsndesBoiiBpf«rd (i (X>Meter in der Minute) 16,00
Ein Expresszug vcn W Kilometarn pro Stand«. . 16,67
Fing eines Falken oder einer Briefwabe .... 18,00
Eine Woge bei einem Seesturm 21,85

Ein Eipresszug der schnellsten Art. . , . . 2(),81

Flug eines der schnellsten Vögel ..... HH.m
Eine Kanonenkugel 5ÜÜ,Ü0

Darnach kann mnn von Fall zu Fall die Kürze der Be-
lichtungszeit berechnen und den „Momeutverschluss'' wählen.

7S. Erforderliche Belichtungszeit für bewegliche Gegenstände
liei Momentaufnahmen bei verschiedener Entfernung vom

Apparate.

Je kleiner der (Ti^f^on«;tand auf der Vislrscheilie der

Camera erscheint, desto kieiaer ist auch seine ^cliembare Be-

wegung. Da nun ein Gegenstand im photographisehen Apparat
um 80 kleiner erscheint, 1. je weiter er von der Linse ent-

fernt ist, 2. je k&rzer die Brennweite der Linse ist, so folgt,

dass beide Factoren atf die scheinbare Yersehiebung der
Oontooren des Bildes Eioflass haben. Andererseits ist es

einleuchtend, dass die Belichtungszeit zur Erlangung eines

scharfen Bildes um so kürzer sein soll, je grösser die schein-

bare Verschiebung der Büdeontouren wahrend einer gewissen
Zeit ist.

Dies macht folg* nde Tabelle klar:

-s, ^- ^ o \ 1— Geich windigkeit für 1 Seoand«
BntfernTing dee Gegenstandes

^ 10 ^j^^^
der Linae (dem Objectiv)

Belicbtungweit in Socunden

lÜO lache Brennweite . • ^loo ^/öoo Viooo
500 fache „ . ^/ao ^^oo /200

1000 fache „ . . Vi»
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Der Gebraneli der Tabelle ist einfach : Bewegt sicli ein

Pferd mit 5 Meter Opf?(^hwindi<^kint in der Sccnnd^ vor dorn

Apparate, in einer Katfeniung, welche gleich der lÖOOfaehea
Brennweite des Objntives i8t, eo ist das Bild genügend scharf,

wenn man Viso Secuiide belichtet. Ißt das Pferd aber nur um
die 1(X) fache Brennweite entfernt (d* i. 10 mal näher) , so

d«rf nan nur ^/goo Seonnde (d. i. 10 m%] kftrzer) Mielitm.

Daraus folgt, dass es um so schwieriger ist gute Moment-
bQder so mai^eD, je ntti«r dar »nfzimäuneiide Gegemtend
und je länger die Brennweite des ObjectiTS ist

Wird ein inBewegung befindlicher Gegenstand „momenian*'
aufgenommen» so erscheint das Bild noeb genügend selmrf,

wenn die VencMehnng der Gonionren dessslben hOelistens

nngef&hr 0,1 mm betrjigi

Für den Anfanger dient folgende beil&nfige Angabe der
Beliehtungszeit für einige häufigere FftUe snr Orientining,

vorausgesetzt, dass man ein Antiplanet, einen liehtstarkeii

Aplsnat oder ein Buiyskop mit grosser Blende verwendet.

BeUobtoiigtMlk
Lachende Kinder, leliende Bilder eic, bei

welchen man aimn Augenblick der Ruhe
abwartet, dann mittels fiines langsamen
Momcntversehlusses belichtet Vb his 1 See.

Dressirte Hunde, Katzen eto ^/a bifi ^/xo

StrassenscenenvomFenstereinesStockwerket
aus, je nach der Grüsse der Figuren. • Vso^^ViS n

Weidendes Vieh, Schafherden mit freiem

Himmel Vso^^^VsO t»

Fahrende Schilfe in einer Distanz von öOO
bis 1000 m VsoW»Vso *f

. Fahrende Schiffe in grösserem Formate und
geringeren Distanzen VfiO^i^VlSO »

. Thiere, welche 3 bis 5 cm hoch am BiJdo

erscheinen sollen und ^uer gehen (z. B.

Thiergartenbilder) Vso^i^Vioo »t

Springende und trabende Pferde, fliegende

Ydgel, laufende Menschen ete Vioo^^^^/im ^

Bei den äusserst kurzen Belichtungen erhält man nur

mehr Silhouettüii (sciiwarz auf weissen Grund oder umgekehrt).
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76. Normal-aiiMe fir StasplallM.

(Nadi d«m Uebereinkommen dantscher nnd dstairaleliiieliir

Plattenfabrikanteo und Händler.)
Es wf^rd^'n folgende Maue iür Trod[caplfttten alt Nonatl«

iDiBse angenommen;
9 X 12 cm (Visit.)

12 X 16 „ \ (Cabinet oder

13 X 18 „ / Doppel -Visit)

13 X 21 „ (Oblong)

18 X 24 „

84X 30 „
30 X 40 „
40 ;< 50 „
öO X 60 „

BiPF^e PlattengrO&sen liat Jeder Fabrikant tob Troekiai*
ylatten vorräthi^.

Bis aaf Weiteres sind noeh folgende Zwisohengrössea
ereinbart

10 X 13 cm. 26 X 31 cm.
16 X 21 „ 29 X 34 „
21 X 27 „ 39 X 47 „

FQr Stereoskop-Platteii wird dae Format U X 19 ea
«mpfohlen.

77. Gebräuchliche Glasplatten-Formate.

Was im Sprachige brauche der Photographeu „ganze",
^lialbe'' etc. Platten bedeuten, darüber gibt folgende Tabelle

Allf8Chl0I3.

Ganze Platten 6V2 X BVa Zoll
Halbe „ (Vs)-4»/4X6Va «
Drittel „ (V3) = 4X5
Viertel „ (Vi) = SV* X 4^4 «
Sechstel „ Ih^ = 2^U X 3^4
Neuntel (V9) = 2 X 2^8 «

(1 ZoU ^ 2,6 cm.)

Bogen-firitoae voa AHmnii* oder Salzpapier.

V« Bogen Format Gr9ne 22 -+- 28 cm
Vs , 28-f 45 „

*/s ». ff 0 .... 36-1- 45

Vi ff ff « . • . . 45 68 „
IVi tf ff n .... 58 — 70 „

Ii ff ff ff .... 58 -f- 90 „

•/i « ff f 904-116^
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78. Die 0et»räuohlicheB Formate der Papl^rbilder.

In der pboto^rraphisehen Praxis haben 9i(?h srowiM*

Formate einirehnrcert. welche vom Publikum immer wieder

bestellt w«'rij<Mi Dieselben sind nicht überall genau die gl»i<>heo^

sondern scliwankeu innerhalb gewisser Greaien.

Kleiuds Migaou-Format
Bild: • Carton:

38 X 52 mm. 42 X «7 mm,
Oder 36 X '<0 »im. 40 X "^Ö mm.

Ster6oakop*Format
Bil.l: Carton:

70 X mm. öd X mm.

Visit-Format.
Bild: Carton:

Breite • • . 54 bia 60 mm« Breite. . . 60 bis 67 mm,
Höhe ... 85 bis 97 mm. H(^he ... 101 bis 107 mm.
(Gewdhnlioh 64 X 9^ mm). (Gewöhalioh 65 X 106 mm).

Cabinet- Format ^^Aibüm-Karte).

Bild : Carton

:

Breite . . 94 bis 100 mm, Breite. . . 104 bis 110 mm,
Höhe . . . 187 bis 148 mm. Höhe ... 167 bie 169 mm.
(Gewdbiüioli 100 X 1^ mm). (GewffluiKeb lOS X 166 mmX

Oblong- oder Promeaadeii-Format.
BiM: Carton:

93X 200 mm. 105X 210 mm.

Boudoir-Format
Bild: Carton:

123 X 190 mm. 135X 220 mm*

Salon* oder Imperial-Format.
Bild: C:\rton:

160 X ^17 mm, 175 X '^50 mm,
oder 185X30Jmm. oder 193X330 mm.

Paneel-Format.
Bild: Carton:

160X300 mm. 160X320 mm.

Perrotypen.

eem.«Bilder: 20X 23 mm. Viotoria-Bilder : 38 X,48
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19. Ikk» den Silberverbmili bei verechiedettet

graphischen Processen von J. M. £der«
Die zu dpn r5optimmunoren benutzten Bromsilbergelatine»

platten wurden theUs selbst hergestellt, theiis wurden im
Handel befindliche Platten untersucht. Dieselben wurden in

Gruppen getheilt, nämlick in s olche, welche so dünne Schichten
besitzen, dass eben noch ein gutes Bild düriiui ei zielt werden
kann (Minimum), in Sohiehtea Ton raioklioher mittlerer Dioko
und in 8ol<»he von ttberfltMg atarkor Dioke (Maxinnn).
ÜMitst die Sohtaht das Minimum an Dioke, so ist aia aoh^n
schwach dvrolweheinend ; trotzdem arbeitet sie noch gut. Um
MittelsaUsn zn erhalten, wurden 10 Platten einer jed^^n Gruppo
nntersucht und aus den erhaltenen Zahlen das Mittel ge-

nommen. Diese Befunde wurden ntif 100 cm- Plattonflfiche

bezogen. Tabelle I vergleicht den Silbergelmlt der sf»n«ihlen

Schicht und des fertigen fixirten negativen Bildes beim
Trockenverfahren mit Bromsilbergelatine und bei gewaschenen
CoUodionbadpiatten^), welch letztere das früher gebräuchliche
TroekenTorfahren Torstellen.

Tabelle I.

Bronirtilber-

golatine

Gewaschene
CollodioaUftd*

ptotton

OesAmmtgewicht der lult-

troolcenen sensiblen

floUtfht anf mcm^ Pl«lt«|p>
oherfliiclie

Gehalt der sensiblen
Schicht an t.ietalliächM&

SUber ftol 100 cm^

Sehr
Gebalt des ent
wickelten and
flxirten Neffft-

tivtis an Silber

Mf ISOcm*

I

MiDirmUB
Mittel
Maxtmam

Minimum
Mittel

Maximum
schwaches Bild

(mit Oxalat) . . .

Normales Hihi desgl.

Sehr dichtes Bild „
NormAlM Bild (wH
P^gaUot) , . .

u
0,1 r.o

0,20 bis U,:-

0

0,899

0,052

0,07 bis 0,10

0^84

0,004 bi« 0,007

0,012 bis 0,02

0,022 bisQ,02H

0,008 bia 0,010

0,022

0,040 bis 0,058
0,078

0/>18biae^

0,0032 •)

(mit Pyto)

*) Das mit alkalischem Pyro - Entwickler hergestellte Negatir bl«IM
auch bei langer JCntwicklang immer aebr dttnn, weil die Sobldil M
dtknn ist.

Aus dieser Tabelle geht hervor, dfiss wohl die Coiiodion-

badplatten am wenigsten Silber enthalten, dnps aber auch nur
ganz dünne Bilder erhalten werden, welche erst hinterher

•) Judbromcollodinn mit 1''. Vmc. Palzaa und 1*/^ Pt-ic. P}Trr»x}'lio J
8Uberbad 1 : 10. Di« dicken S^lüchtun (Maximum) worden mittels CoUO«
dlon mit Je 8 Fmm. BeUeii und Pyroxylin erhalten.
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verstärkt werden rnnsp^n Ein sehr kräftiges Negativ enth&lt

4 Vi9 h mehr Sillior ein sehr Bohwaolias und kftiui

das doppelle eines noniuileü Hüdes.
Die Analyse der fixirten liilder zeigt, wie wenige Milli-

gramm (10 bis 20) nothwendig sind, um ein 100 cm^ um-
fassendes Bild za geben (annähernd eine Visitkarte). Es tritt

ftber atioh za Tage, dam bei der alkaliaolieii PyrogaUusent-
wiokeliing das negative Bild weniger redooirtes Süber sa enl*

halten braucht als bei der Entwioklang mit EisenoxaUt, was den
Ornnd darin hat, dass die erstere bräunliches, photograpMacih
besser deckendes Silber reducirt, letzteres brännlich Schwanes*

Die nachstehende Tabelle II zeigt die Zusammensetzuns: einer

nassen CoUodionbadplatte sarnuit dem anhangenden Süberbade.

Tabelle IL
Oewicht de» gewaschenen, trockenen, Jodbrom»ilbex

lialtigen GollodioikljautehMB »of 100 onS

«^oiuoT ÖJ11 J 1>) Form von Silbernitrat ftls

a f ,no ' 1 •nhaftende.Sabwb«! (IJIO)
auf 100 cm- I \ . j 0-11

c) Ges.inunliiienge des Silbers

Oehalt de» entwiokelton, fixirten, normalen Bilde» «n
Sttber «uf 100 om« 0,0093 bi» 0,014

Ans diesen Hesultaten ergibt sich , dass die nassen Col-

lodionplatten die Hauptmenge des Silbers in Form von an-
haftender Silbernitratlösnng enthalten. Im fertigen (Ixirten

Negativ ist der Silbergohalt ungefähr so gross, wie bei
Emulsionsplatten (zwischen Eisenoxalat und Pyrogailusnega«
tiven); der Silbergehalt des Bildes stammt beim nassen Ver-
fahren (wie bekannt) gän^ilich uns der anhaftenden Silherlö«iinfr.

Untersucht nmn nun. wie viel von dem auf der Platte

befindlichen Silber zur Bil l*'!7.euguny, verwendet wii'd und
wie viel unnutz in den Fixirer u. dgl. geht, so ergibt sich

nachstehende Üebersicht:

Tabelle IIL Von der zur Znriohtnng der Platte oder des
Papieres verwendeten Gesammtmenge Silber werden verbrancht;

O,O4ObI»0,058«
0,018bi« 0,080

0,03 bisO.OS
0,041 bi«0^7

*

Im Brom«
•tlber-

gtilatine-

Verfaliren

Im nassüH
Collodion-
Terfftbren

Im positiven
Cox)irprocesa
(Albumin«
papier)

JEEt g^en in den l^ntwicklor und
in das Waschwasser .

n f,
in den bMxirer . . .

9 n in die Abtropfjpsplere

„ „ in das Waschwaas'^r
Verlast beim Abtropfen, durch

Proc.

16 big 21

n

74 bis 79

0
0

0

' Proc.

! 20 bia 21

1

50
27 bis 30
0,8 bis 2

Nicht fUr

»ich
1

bMtlmittt

Proc.

3

20 bi» SS

50 bis 6S
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Dien Zahlen xeigen, dMs beioi naston Oollodioii?«riiilir0ii

und bei Bromsilbergelatineplatten der SUberrerbniiMh ttngefHbr

derselbe ist und Bomit in dkonomlsoher Beziehung das letztere

Verfahren nicht hinter dem ersteren zurückst^^ht. Intoressfint

ist es, um wie viel schlechter (5 bis 7 mal) da«? Silber ija

positiven Copirprocess auf Aibiuninpapier ausgenutzt wird.

Ferner ist zu beachten, Jass beim Bromsilbergelatioe- .

process, sowie bei jedem anderen Emulsionsprooess
, ^/^ des

Gesammtsilbers in die Fixirlösuo^ gehen, d. i. das ganze
nickt sar Bildeneugung verwendete Silber. Beim naaeen
GollodionTerfahren ist die Saohlage anders; hier gebt die

liberwiegende Menge dee abftllenden Silbers ngleich mit dem
Entwiciiler in das Wascbwasser nnd nur etwa Vs ^i" ^ '

die FixirlOsnng, ähnlich wie beim positiven Albofflinproceif.

80» Tabelle über den Verbrauch an €iM»lluUiea M pbil»*

ipri|ihiacbeii Proeme«.

I. NegatlT-Process.

Verbrauck per \io Quadrat -Meter = 1000 Quadrat- Cenümeter
nahesn — 1 Qnadratfnss (ungefähr— 10 Viaitplatten).

NegatiT-Oallcdion *. . . . ld->90eeB
Negativ - Silberbad, 1 : 10 (incl. Verlast

beim Filtriren, ÄnsgiesFen der Schalen etc.) 8— 17 „
Saurer Eisen-Entwickler fär nasse Platten 200—800 „
Fixirer für nasse Platten (&ber ole Platte

gegossen) 100—200 „
Negativ-Lack 7— 8 ^
Flüssige Gelatine-Em ulbiun 30— 40
Eisen 0 xala t- En twi ttkler für eine

DoppeMait-PIfttte (lSxl8 cm) . . . 50 „

II. Positiv-Process.
Verbrauch per Bogen (45 X 58 cm = 25 bis 30 Visitbilder).

AI- [ Silbernitrat 2—3 g
bumin- < Goldsalz 0,03—0,06 „
Äapier, [ Fixirnatron 4—6 „

ür Oblorailbercollodion-Proceis braucht nian pro
Bogen 180 g Emulsion.

Für Platinotyp-Papier braucht man pro Bogen 0,01g
Kalinmplatinchlorür.
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St. Di« wlolitigstei BettiMMsgen dar

tMän. BoMii 0lr PfttenteBgelegenheitea

A. En-

Luid.
Dauer

der Pntt^iite.

Von jier Patentirang!

auigeschlotgene
j

PateDt^ebOhren.

Belgien.

Ges.

T. 24. Mai
1854.

Ges.

T. 27. Hün
1857.

20 Jahre.

Sinfthrongs-
patente ftber-

dauern das aus

ländUohe Patent

niekt.

J)äneniark. 5—15 Jahre für

Inländer, 5 für

Ausländer (in

der liti^el.)

Deutsch- 16 Jahre.
land.

Ges.

T. 25. Mai
1877;

in Kraft Foit

4eni 1. Jnli

1877.

Diejenigen Erfin-

dungen, die niefat

gewerbiioh ausge-

beutet werdoii

kennen.

1. Jahr 10 Fr.

2. „ 20 „

H. „ 30
u. 8. w. jedes Jahr
10 Frs. mehr. Ver-

bessemngspatoiite

(Ziisatzpatente'i frei,

wenn sie dem In-

haber dos H;\iipt-

pateuts ertheilt

worden.

Die in Dänemark
bereits bekannten,

ferner Arzneimittel

Einmalige Gebühr
von 84 Kronen.

Erfindungen, die

den Gesetzen oder

guten Sitten zu-

widerlaufen.

Nahrungs-, Gennss-

und Arzneimittel,

ohemisohe Stoffe,

soweit die Erfin-

dungen Dtoht m
bestimmte« Ver-
fahren zur Hor-
ste 'Inns: der Gepon-
stände betreffen.

Anmeldung 20 M.,

Krtheilung 30 M., mit

Beginn dos zweiten

Jahres 50 M., welche
Gebühr jedes Jahr
um 50 M. steigt

SUmdnng fdx die

ersten 2 Jahre xiH
lässig

I
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Patentgesefze verschiedener Länder.

J. Fischer (t'isclier & Co.), lugenieiu' ioWienl., MaximilUmstr. Ne. 5
ro pa.

Zur Erlangung eines

erforderliche behriftstücke.

Ursachen
der Nichtiixkeit und des

Ver*'all8 der Patente.

Veröffentlichung

der

Patente.

Patentgesaoh in doppelter

Aiisfertifting, eine auf

8tpjnpelpapier. 2Rpschrei-

buD^on in französischer

{1 Ex. :uich in deutscher

oder vlämisoher) Sprache,

2 metrische Zeichnungen.

BeBchreibungen aaf 34 cm
hohem , 21 cm breitem

jrftpier mii o cm nuia.
Zeiehonngen auf 34 cm
hober, 22 oder 44, 66, 88
cm breiter Leinwand.

Nichtaablnng der Ge-
biihren. Auf Benach-
richtigung hat dt r Pa-

tentinhaber innerhalb

6 Monaten ausser der

Jahresrate eine Strafe

von 10 Frcs. zu zahlen.

Nichtausbeutung des

Patents im Inlande

wanreuu o» «lanres n:K*n

Beginn der Ausbeu-
tung im Auslande. Ein

Jahr dauernde Unter-

breohunq: der Aus-
beutung.

Auslegung 8 Monat»*
nach derErtheilung.

Ausgabe eines Aus«
zutres an>; den

Patenten.

2 Beschreibungen

In dftniseher Sprache,

2 Zeichnungen.

NiobtausbeutUDg,

bzw. Nichteinf&hrnng
des patentirten Gegen-
standes binnen 1 (bisw.

2) Jahren.

Einsicht nur nach
eingeholter Ednvb-
niss ; es wird jedoch
ein Auszug yer»

öifentlicht.

Eine Anmeldung, welche

enthält: die Bezeichnung
der Erfindung« den Anti*ag

anf FSatenteirthMlniu;. £Sr-

klärung derEinzahlungvon
20M., Angabe des Namens,
Auffühning der Anlagen.

Fornrr: Beschroi bu ngin
2 Exemplaren (Format der

Schriftstücke 33X21 cm).

1 Zeichnung auf weissem
Papier, 1 (colorirte) Gopie

anfPansleüiwand (Format

:

83X21 cm, oder 33X^2
cm, oder 33X 63 cm).

Veröflfentlichuii^ oder

offeDknndigeBenntzung
der Erfindung im In-

lande Tor der Anmel-
dung. Nichtzahlung der
Gebühren bb spätestens

3 Monate nach der

Fiilligkeit. Wenn die

Erfindung innerhalb

3 Jahren im Inlande

nicht ausgeführt ist und
keiue Schritte zur Aus-
fahrung gethan worden
sind: LicenzYerWeige-

rung.

Oeffentiiohe Aus-
legung 8 Wochen.
NachErthailangdet
Patents Bruck der
Beschreibung, di»
von der Beichs-

drnckerei um 1 M.
verkauft wird. Aus-
zugsweiseVerötVcnt-

lichung mit Illu-

stration in dem ofti-

cielleu Blatt des

Patentamts.

l
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Laad.
Dauer

der Patente*

Von der Patentirung

ausgeschlossene

Gegenstände.
PatentgebCÜiren,

FirUand.
Kaiserl.

Verordnung
T. 30. März

1876.

3-12 Jahre
ohnf^ üpber-
d:iiiein eines

ausländischen

Patentes.

Pharofiaceutisohe

Produi to, Ei-fin-

dun^eti , welche

??ogen die ^iiten

Sitten u. die offentl.

Sicherheit Ter-

Stessen.

Jährl. 20Markfia.
und Kosten für Ans*
ferttgung des Patent»

briefes (160 Mark).
Siegelung desselben

für Abgabe an den

Arbeits- und Armen*
fond (160 M.) etc.

Frankmdi,
Ge«*

T. 5. Juli

1844
(gülüg für

d. Colonien)

Bis 16
Jahre, Jedoch
nicht länger als

ein ausländi-

sehes latent

Pharmacent Mittel

und Finanzpl&ne.

Erfindongen» diege-
gen die Gesetze yer-
stossen , ferner

Theorieo und blosse

Formyeränderungen

JfthrUdi 100 Wn.
20 gi|S.^^jedss Ztt»

Gro88-
britannien.

(firland und
j&MeK Man}.

Ges.

T. 10. August
1852,

T.21. Febr.

18n:i

,2<).^Vugust

1858,

V. 8. April

1859.

?. 25. August
1883.

14 Jahre,

yerl&ngenmg
ist dordi ehie

Bittschrift an
Ihre Majestät

möglich.

Wissenschaftliche

Theorien, Neu-An-
vvendiiiig emes be-

l[aiintan Gegen*
Standes sn einem

ftbnlieheii Zwecke.

Für 9 monatl. proTi*

so riechen Schutz IPfd.

Sterl., für weitere 3^A|

Jahre 8 Pfd. SierL

Bis 8 Jahre Jfthrlicli

10 m. Slerl., bis 10
Jahre jährlich 16 Pfd.

Sterl., 14 Jahre jähr-

lich 20 Pfd. StecL

<

1
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Zur Erlangung eines

Patents

•rfofderliehe Sohriflilllek«.

Ursachen
der 2sichtigkeit und des

Verfalls der Patente.

V erötfe n 1 1ichung*
der

Patente.

2 Beschreibungen
in Bchwedisoher oder ^nni

sehAT Sprache, 2 Zeich-

nungen.

Nichtausbeutung
binnen 2 Jahren

(Ausübungs - Nachweis
verlangt nach 2 Jahren
und dann jährlich.)

Veröffentlichungdee
Patealbxiefik

1

1

j

1

Gesnoh ui den Handels-
jninistor, fiani. Beeohrei-

bnng und Zeichnungen in

doppelter Ausfertigung.

Qröeie i^t nicbt Toige-
schrieben.

Niobtzafalnng der Go-
btihren am Verfall-

tage, Nichtausbeutung
binnen 2 Jahren, Unter-
brechung derselben

während 2 Jahren Im-

port des patentirten

Gegenstandes. Unzu-
läugiicheBeschreibung.

Naeb Zahlung der
2.JahresgehflhrVer-
öffentlichung dareh

die Behörde.

Für 9monatl. provisori-

schen Schulz, sowie für das

d^itive Patent: 1. Eine
engl. Besohreibnng In

Dnplo ; 2. zweiZeichnungen
und 3. eine auf weissem
Garten, die andere auf ge-
wöhnlif^hom weissenPapier
(auch Paiisieinwand) von

51 cm lang und 33 cm breit

mit einem Rand von 1,3 cm.

Bei Anmeldung des defini-

tiven Patentes muss noch

eine dritte Zeiobnnng (Fig.)

für das Patenfblatt, welche
Figur keinen grösseren

Baum als 100 qcm ein-

nehmen darf, beigebracht

werden«

Das Patent erlischt mit

deui aiisläudischen, bei

Nichtzahlung derTaxen
er dem Anmeldungs-
Datnm, femer fidls die-

selbe Erfindung in
Gunsten des wahren
Erfinders bereits paten-

firt wurde, und falls die

Erfindung bereits frühe i

bekannt gemacht wurde:
endlich infolge unver-

ständlicher Beschrei-

bung.

Auslegung nach der
Annahme der voll-

ständigen Beschrei-

bung. Innerhalb
zweier Menate kann
Jedermann gegen
die Erthcihmg Bin»
Sprache erheben.

6
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Lftnd.
Dauer

der Patente.

Von derPatentirong
aosgeeohlonene
Gea:en8tände.

Pftteiitgebilhreii.

Italim.

Ges.

T.aOOetober
1859,

T« 81. Januar
1864Auws«

1 bis lö Jahre,

sonst wie bei

Fnnkniob. Die
för eine küfiere
Zeit als 15 Jahre

nonji 1 M crton

Patente können
bis zu dieser

Dauer verlän-

gert werden.

Ei^findunjzeu, die

den Gesetzen oder

der Moral ziwider-
laufen, leia theo-

retisohe Grfindnn-
<FAn A 1*9nAIm 1MaI

Jährlieh: Pör die

ersten drei Jahre

40 Im.
4- 6 Jahre 65 »
7- 9 n 90 .
11-19 Ilfi

13-U „ 140 „

Ausserdem 1 Lire

Stempel. Znsatzpa-

tente 20 Lire. Pro-

longation bis auf 15

Jahre zulassig, kostet

jedesmal 40 Lire.

Ge?,

26. Febr.

1879,

1. JuH 1880.

MITiA in T)ontsAK«Vf in iii i^oiiiDUU—

land.

1 .Tfthr 10 Fr
2 ^ 20 ^
3 » 30 „

u. 8. f. hr jedes Jahr
10 Fr. mehr.

Für Zusatzpatente ein-

maliger GebQlir fon
10 Frs.

Norwegen.
Ges.

T. 16. Juni

1885.

16 Jaiure. Die bereits ver-

öffentlichten ii^rün-

dungen.

30 Kronen bei An-
meldung, 10 Kronen
bei Ertheilung. Taxe
steigt jährlich um

6 Kronen.

OetierrHch-
ühgam.

Ges.
V 1^ Al1(71I&t

1852.

Bis zu 15 Jahren.
Patente an Aus-
länder über-

ländische Patent

nicht.

Bereits veröffent-

lichte Erfindungen,

wissenschaftliche

X f 1 tlUi lOll. XI (III 1 V(|1;^D

mittel, phaniiaceu-

tisch© Producte, die

Eründuugen, welche
gegen die guten

Sitten, die Gesund-
heit und die Qe-
setio entouen.

Für jedes der ereten

5 Jahre 26 fl. 25 kr.

Taxe steigt nach 5
-Tf^1iT0n von -Tft.hr

Jahr. Zahlung im
voraus für die ange-
saohte Patentdaaei;
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Erlangung eLm
Pftteots

erforderliche Sehriffstück

Unaohen
der Niehtigkeit und des

VerOffentliehung

der

3 Beschreibungen in italie-

nischer oder franzSsifioher

Spraelie imd 3 UMtrische

Zeiolmiingieii. 1)h ge-

tusciiteii Zreiomuigeii aui

33 (oder 66) cm hohem,
23 (bzw. 46) om breitem

Papidr mit 1 om Band.

Nichtzahlung der Ge-

bühren. Nichtausübung
binnoi einem Jahre,

wenn dae Patent für

L janr ertaeuc wnrae;
binnen 2 Jahren, wenn
das Patent fiir 6 Jahre

ertheilt wurde. Unter-

brechung der Ausbeu-

tung während eines,

bezw. 2 Jahre.

Veröffentlichung

dtroh die Behörden
3 Monate naoh Er-
teilnng; auch im
i50iieiino inciu*
striale. 2maljähr-
lieh eine Liste der

erteütea Patente.

SBeschreibungen in deut-

scher oder französischer

Sprache, 2 Zeichnungen,

OTent Modell.

Wenn ein vorher in

einem anderen Lande
genommenes Patent er-

lischt durch Nicht-

zahlung der Verlänge-

rungstaxe.

Die Patnntbef'ehrei-

bungen werden aus-

gelegt; Abschriften

werden erteilt

Eine norwcixische Be-
schreibung nebst Zeich-

nungen in 2 Exemplaren.

Durch Nichtzahlung der

jährlichen Taxen, Nicht-

ausübung binnen 3
Jahren.

Bmnen 4 Wochen
wird das Patent

ausgelegt

2 deutsche Besehreibangen,

2 Zeichnungen, event.

Modell. Der Ausländer
muss in Klagefällen nach-

weisen, dass er ein aus-

ländisches Patent hat.

i

Nichtzahlung der Ge-

bühren. Beginn der

Nichtausbeutung bin-

nen einem Jahre. Unter-

brechung der Ausbeu-
tung während 2 Jahren,

Ausübnngsnachweis
wird Indess nioht ver«

langt. Mangelhafte 6e-
schreäung.

Sofern der Patent*

Inhaber die Geheim-
haltung nicht

wünscht. Auslegung
und Erlaubnisö zur

Ali^schrifc

6*
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Dauer
der Patente.

Von der Patentirong
ftUBfesohlosBAiie

Geisenstande.

PfttAniffAhfthmn

FartugaL 16 Jahre.

Kein üeber-
dauern des aus-

ländischen Pa-
tents.

Strafbare Erfin-

dongen.
JfthrUeha Taxe 6200
reis. Bei Anmeldung
nach Stempelsteuer

10000 reis. Patent-

gebuhr 21000 reis.

T.23.0otober

1840 und
23. Nov.

186^3,

16. Februar
1867,

22. Aprü
1868,

90. März
1870.

Erfindnngs-

patente;3,5oder
10 Jahre;

Einfuhrungs-

patente: 1, 2, 3,

4, 5 oder 6

Jahre, ohne das

ausländische

Patent zu über-

dauern

Gefährliche und un-

bedeutende Erfin-

dungen, die keinen

wesentlichenNutzen
versprechen. Erfin-

dnng-f^n. die sich auf
das Kriegswesen
und d. Staatsverthei-

digung beziehen.

Erfindungspatente

:

8 Jahns Babel 90
5 . »150
10 „ ,450
Einf&hrungspatente

:

1 Jahr Bnbel 60
2 » H 120
3 „ 180

4 . »2-10
5 „ .300
6 » • ii6ü

Fttr Patente auf Arz-
neimittel ist keine
Gebühr m entrichten

Schweden,
Ges.

T. 1. JHiiuai

1885.

15 Jahre. Wenn die Erfin-

dung in öfifentliehen

Drucksciiniren be-

schrie benist oder im
Inlande bereite aus-

geübt wird.

An Meldegebuhr 50
Kronen.

2-5 Jahre 25 Krön.
6-10 50 „
11-16 „ 75 .

*

Spanien,

GöH. V. 30.

JuU 1878.

(Die 8|Nui.

Patente gel-

ten »uch in

d. Oolonien.)

20 Jahre , für

nicht eigene

Erfindungen 5
Jahre. Für im
Auslände schon
patent. Erfind.

10 Jahre.

Bereits verölfent-

liciite Erfindungen.

Gebrauch der Natur-
producte

,
pharma-

ceutlsche Präparate,

Finanzpläne.

Im I.Jahre 10 Pesetas

. 2. „ 20 «
u. s. w.

im20.Jahre200 „

(1 Peseta — 0^ M.}
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TabelUa* 8a

Zur Erlangung eines

Patents

erforderliche JSchriftstüeke.

Ursachen
der Nichti^rkeit und des

Vertails der Patente.

--— %
Yeröffentlichnng

der

Patente.

2 portugiesische Besohrei-

bnn^pn, 2 metrische Zeich-

irnngeu eyent Master.

Nichtausbeutung inner-

halb 2 Jf^bre. Fiiter-

brechuug wahr*Miii

2 Jahren. Mangeinde
Neuheit. Unrichtige

Beschreibung.

Oeffentliche Aus-
legung. Nach dem
zwpiten Jahre Ver«
öüentliohung ton

Aosz&gen.

2russischeBesehreibnngen

,

2»' Zeiehntin^en
,
Modelle,

wenn erforderlieh*

«

*

Niohtsiisbeotilug

hinnen dem .ersten

Viertel der Patentdf\u<^r.

Der Faii, d;^?s die Kr-

findmif: der üftV ntlir'ben

Wuiiilahrt zuwiderläuft,
rk<1 Vii r iloi* V i*foi 1 nn inUUcI VUi Ut'I JCii lUllUUg lU

Bassluid bekannt war.

Naeh der £rteilnng

in amtlichen Jour«
nalen, mit Zeich-

nung in den Memoi-
ren der Kais. Boss,

teclmisehen GsmU«
fcbafti

^ scnweQivQiiQ uvsoiirei*

biiDgen, 2 Zdohniingen.

Ponn»t wie in Deutsohland

(Oarton vitd Pftiiileinwind.)

nivUHiilUUUllU^ VlDDcII

3 Jahren, üntei^
breehnng der Aosben-
tung während eines

Jahres. (Nachweis der
Ausfiihninir verTanirt.^

Nichtverö !Te 1 1 1 1 i c h n ng
des Patentbriefs.

AWU frUIung
2 Monate ausgelegt,

wälirend waleliar

ZaitJadennannBbi*
epiaehe erhaban

. kann.
»

2 spaniaelie Bssehreibmi-

^qh^ 'S Dioinsoo« amßür
mmgen.

*

1

•

NiefatansUbnoff binnen
d janreUf (JNtonweis

der Ausfdhning ist eq

Kefem.) Unterbrechang
der Ausübung wfihrend

eines Jahres. Nicht-

sahlnng der Gebühr.

Qnaitaliter Yar*
OitentiicnaDgaerDe*

wilUgten Patente in

der amtlichen Ma*
drider Zaitnng.
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Dauer
der PateDte.

Von derPatentirung

ausgeschlosseue
Gee^Dst&ndd.

Patentgebühren.

n"

15 Jahre. Pharm noput. Mittel

und Erfindungen,

die ^eg»?u die Ge-
setze Verstössen.

Tark.2Lire für j«4tt
Jaiir. .

B. Aussei Euro*

T. Af-

Algerien, Die firuizOBisehen Fatento

Cav-Colonie
(ebenso

Naiaiy

14 Jahre. Kein
Ueberdanerndes
au8länd.Pat6iits.

Verlängerung

14 J. möglich.

Nichtgewerbliehe

Erfindungen.

200 M . naeh dem 3.»

400 M. naeh dem
7. Jahre.

14 Jahre. fm Lande nioht be-

kannte£rfindangen.

Beim Gesuch 200. M,
SiegeloBg 40 M.

n. Arne-

Argen»

Ges.

T. 1]L Ooibr.

1864.

6. 10 oder 15

Jahre. Eein
üeberdaiiemdes
aaelindieeken

Patents.

Vorläufiges

Patent 1 Jahr.

PharmaeeuUöche
Präparate, Finanz-
plftne, firfindangen.

die den guten Sitten

und Geseszen zu-

widerlaufen, bereits

bekannte Erfin-

dnngen.

Stempel von 20 Cent
FaretnSj.PbtSOPiaat

„ lOj. ,200 .

„ lfij.,.3ö0 „
(1 P. = 100 Cent
= 3,8 M.) Vorlauf.

Patent 50 P. T)i^

Hälfte der Jahrestaio

zahlbar bei der An-
meldung, die andere

Hälfte in gleich-

massigenJahresraten.
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Zur Erlangung einet

Pateats

erforderliche Sehriftstiioke.

Ursachen
der Ni(?htigkeit und des

Verfalls der Patente.

Yerüffentliclmag
der

Patente.

BwlH«ibii]if in tOrkiiolier

md frmsAstBcher Sprache
und event. Zeichnung in

Duplo. Certificat v. Ur-
kunde über Pntenterthei-

loog im Heimatiaade.

DttfehHiohtehliingder
Taxen.

PatentbasohrelbuQg
wird nicht ver^

QgltehMüaad «ad di« 8ohw«ii •ctli«i]«ii keine Patenl«,

päisoke Staaten,

rika.

gelten auch für Al^rier

Anmeldung, Bösehreibuog

und Zeichnung.

Wenn die Erfindung

nicht binnen 2 Jahren
ausgeübt wird.

Auslegung.

1 BeiehxBibtmg mM
Zdiohniuig.

mohtftQsboiitiiiig

binnen 2 Jahren«

YerOffenfUttkong

nafoh Ablut

rika.

Zwei spanische Beschrei-

bungen nebst zwei raetri-

sehen Zeichnungen mit

0.025 m Rande und event.

Müdeli. Keine Bleistift-

seioimungen.

Un,!iPnniiG Tind unvoll-

standige Boschreibung,

Niehtausbeutung bin-

nen 2 Jahren, resp.

Uü terbreohnng derA us -

bentong wftbrend

2 Jakre.

Veröffentlichnnf^

der Beschreibungen
und Zeiohnungen.
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Lud Dauer
der Patente.

Von der Patentirung

ausgeschlossene

Qegensttade.
Patentgebiihren.

Ges.

T. 28. Augast
1830.

14. October

1830.

15 Jahre. Erfindun iro n , d i e d e n

Gesetzen der Moral
zuwiderlaufen.

Für 1 Jahr 20 Milreis

und fiir jedes folgende

Jahr um 10 Milraii

mehr.

Ges.

t. 14. Juni
1872

u. V. 23. Mai
1873.

5, 10, 15 Jahre.

Kein üeber-
dauem des aus-

ländischea

Patenti.

Wissenschafttiehe

Theoriaiu

Für ein 5J.Pat20M.
„ ^ lOj. „ 40 „

»» tt lÖj. „ 60 n

. CkOe.

«#-

BOchstena 10
Jahre,

Ausländ i sehe, in

Chile noch nicht

bekannte Erfin-

dungen 8 Jähre.

In Chile bereits be-

kannteErfindongan.

Stpmpelgebühr von
M. 212 zur Erhaltung
de« Modeü-Museomi.

Cohi/mbia, 0—20 Jahre.

Kein üaber-
dauern des aus^

Iftndischen

Patents.

1

Der verandheit mid
öifentliolien Sicher-

heit zuwiderlau-

fende Erfindungen.

i

20—40 M. rar jedet
Jahr. Bei der An-
meldung ein Vor-

schuss von 40 M. ein«

zuzahlen, welcher bei
Verweigerung des

Patents Terfäilt
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• Zur Erian-uiig eines

Patents

erforderliche Schriftstücke.

Ursachen
der Nichtigkeit nnd des

Verfalls der Patente.

VerOffentlicbong

der

Pateute.

Zwei portngiMische Be-
«d^eibungen nebst Zeich-

noDgen. Yersichernng^dass
der Anmelder wirklich der

Erfinder ist. Gesuch an
den Minister für Laud-

wirthsehaft.

Niohtausbeatong
binnen 8 Jabren.

Die BesdueibongtB
werden ausgelegt

Eidliehe Versicberung, dass

der Anmeldende der wahre
Erfinder ist, Angabe eines

Domieils im Lande, swei
von ZenifAfi hpfirlaiihisrtA

englische Beschreibungen
aiif Papipr von 0,20x0,27 ui

mit0,()038m breitem Rande,
drei Zeiehnuu^eu in der-

selben Grösse, 2 auf Lein-

wand, 1 auf Cartonpapier),

ein Modell.

Nichtauöbeutung bin-

nen 2 Jahrennnd Unter-

brechung der Ausbeii*

tung, EinfOhrang des
nfttATitirfAii AftirAn«

Standes ans dem
Auslände.

Die BeschreibuDgeu
nnd Zeichnungen

werden
TerOffentlioki

Eine spanisebe Besohrei-

huDff nebst Zeicluinne:, ein

Modell, Angabe, ob die

Erfindung im Auslande
bereits bekannt

•

Nioktansbentang bin-
nen einer von der Be-
hörde festgestellten

Frist, und wenn die

Fabrikate der Probe
nicht entspr^^ehen nnd
die Fabrikation mehr
als ein Jahr unter-

brochen wird.

Das Patent wM
treheim eebalten bis

xnm Ablauf der
Patentdaner*

Eine spanische Beschrei-

bung nebst Zeichnung und
- Modell besw. Probe.

• « *

«

«

•

Nichtausbeutung wäh-
eines Jahres, Unter-
brechung der Ausbeu-
tung wftbrend eines

' Jahres.

Veröffentlichung

i erstnaeh Abiauf des
Patents.
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88 Tftbelleiu

Land.
Dauer

der Patente.

Von der Patentirung

ausj^psehlossene

Gegenstände.

niOII«|^VVUilA Oll»

€kiha^ Fort<nieo, Thüippineiu Es gilt dai

Guyana
(Englisch),

14 Jahre Kein

L'''bcrd;uioni dos

ausländischen

Piiteii(8.

Xii'ht ^(^werbiiche

Kründungen.

i

1

Bei Anmeldung und
ErtheilungaOa^T vrir

Aolaui (los i. Janrefi

4()0 M..

Q^aUmala. liüchstciis 10

Jahro.

I in Lande bereits be-

kiiunte gewerbliche

Erfindungen.

200 M. (50 Doli.) bei

der Anmeldung.

EolUn-
diaeh' West-

indim.

5, 10 oder 16
Jahre. Einfüh-
i iin^^p])nteiite er-

loscnen uiit aoui

auBwärtigenPat.

Desgl., sowie Erfin-j

düngen, die dem
Staatswohl zuwider-

laufen.

Für 6 Jahre 30031,

„ 10 „ 6- 800„
„ 16 „ 12-1400^

Monduraa
Bnt

14 Jahre. Nichtgewerbliebe

.

Anmeldung 40 M,
Siegelung 120 M.
Vor 4.biäuf d**s 3,

Jahres: 200 M., tiü*

7. Jahres: 40011,;

Jatnaica, 14 Jahre. Kein

Ueberdauerndes
ausläüdißcheii

Patents.

Im Lande bereits>

bekaoiite Erfin-

dungen.

100 M. bei der An-
meldung. Stemp«lflr

Patent-Urkiuida

100 M.

Mexico. 5, 8, oder 12

Jahre. Einfuh-

rnngspatente

8Jahre. Verbes-

serungspatente

bis 6 Jahre.

1

Finanzpläne, phar-

maoeutische Prä-

parate und Gehe im

-

mittel, ausländische

Kunst- nnd Natur-

ErzeugnisBe.

Die Stempelgtbiaiiill

und dazu:

FiiröJ. 25-100 Pigi
„ 8..100-?00

„ 12 „200-300
jZahluiiir vor d« fir»

lheiiuu|S

Digitized by
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Zur Erlangung eines

Patents

erforderlieho Schriftstücke.

Ursachen
der Nichtigkeit und des

Verfalls dor Patente.

Veröffentlichung

der

Patente.

spanische Gesetz.

Eine englische vorläufige

Beschreibung und binnen

einem Jahre eine vollstän-

djge. S. Grossbritannien.

Nichtzahlung der Taxe
nach dem 7. Jahre.

' Veröffentlichung

1 nach einem Jahre.

Eid, dass der Anmeldende
der wahre Erfinder ist.

Spanische Beschreibung

nebst Zeichnung und
Modell.

Nichtausbeutung bin-

nen 2 Jahren. Unter-

brechung der Ausbeu-
tung während eines

Jahres.

Die Beschreibung
wird geheim ge-

halten.

Eine holländische Beschrei-

bung nebst Zeichnung.

Frühere Veröffent-

lichung, Nichtausbeu-

tung binnen 2 Jahren,

Erlangung ei nesPatents

m einem anaeien ijaucie.

Veröffentlichung

nach Ablauf des

Patents.

Gesuch, engl. vorl. Be-

schreibung auf Papier von

1S*'XS". Zeichnungen auf

Leinwand 13"X8". Vollst.

Besehreibung und Zeich-

Nichtzahlung der Ge-

bühren.

Auslegung.

Eine Englische Beschrei-

bung nebst Zeichnung un<l

6vent. Modell; Beglaubi-

gun^j durch 2 Zeusen.

Nichtausbeutung bin-

nen 2 Jahren.

Auslegung der
Patente.

Eid , dass Anmelder der

Erfinder ist, zwei spanische

Beschreibungen nebst zwei

Zeichnungen und event.

Modell. Keine Bleistift-

zeichnungen.

Unterbrechung derA -

beutung während
2 Jahren.

Ausleaung und Ver-
öffentlichung der

Patente, letztere

3 Monate nach Er-
theiiuug.

Google
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Land.
Dauer

der Patdüte

Von der Patentirungi

aus^^osohlossene Patentgfthukren.

land.

4 Jahre. Kein
übeidauerndeB
ausländischen

P.^tonte.

Keine

Bestimmungen.
IIMJ M. unn aio oiem»
pelgebührtMi Irai der

Ertheiiung«; ..

Nicaragua.

1

lOJahre,? J. für

Vcrbesserun.^s-,|

5 J. für Eißfüh-
mnpepatente.

Nifhtixewerbliche

Eilindaügeu.

Keine GebülixQa.

Paraguay. 5 bis 10 Jfihre.

Elufüiiruagspät.

überdauern die

ausländischen
üni höv'hstenfl

6 Monat.

Bereits viMötfent-

iichte Erfindungen.
Stempelet) l> üiirou.

mU

^rifiuiiut. 14. Jalire. Dem allgemeinen

Wohl nachtheilige.

AomeidiiDg bUUK*

6—16 Jahre. Bereits veröffeut-

lichte gewerbliche

ErfindongMi.

iieine Gebühren, son»

dem theilweise Be-
freiung von Abgaben
und EingangszolL

Vereinigte

Staaten.

U88. V. O. JOll

1870,

revid.

22. Juni
1874.

17 Jahrß. Kein
Ueberdriiierndes

ausländisoheu

Patents.

DesgL Bei der Anmeldung
15 I^oll. Bei der Er-
tneilUDg 3) uoii. r ur

Erneuerun {reissue)

15 DolL

voyton. 14 Jahre. jjereits oekannte

Erfindungen.

aUU M. Du aer jlb*

meidung.

(t>ngli8ch).

Ges.

T. 17. Mai

im.

14 Jahn
Yerlftiiganing

auf weitere 14 J.

mdglieh.

Bereits Teidffeni-

lieht» B«0chr»i-

boDgen.

200 M. (100 Bapiin)
bei der Anmeldang,
dazu Tefftnderlioh»

PrOfhngsgebfUireiL

Digitized by G(
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Zur Erlangung eiuM
Patents

erforderliche Schriftstücke.

Ursachen
der Nichtigkeit und des

Verfalls der Patente.

VerölTentüohung
der

Patente.

4er Neuheit, eine englische

Beschreibung uebet Zeich-

nnn? und eveni Modell.

iMCubaUgUüUlUng Din-

nen 2 Jahren.

> eruiicnTiicnuug

der Besoiireibang.

iiiiuc bpauisuhe Besckrei-

. buüg nebst Zeiohaang.
i>esgl. YeröiRutlichong

nicht
WAV>flPAaAlbw{AlkAVlTorgesoimepwia

Desgl. und weat Modell. DeegL lud wenn ohne
jBiriuavJiii^uiig uer j*e*

gierung ein Patent im
Aoilande genommen

wird.

Veröflentiicbnng
V%AJalk A hlAMT« VA'Wwuaon Aoiauij vor*

her jedoeh Einiioht
gestattet, wenn der
Patentinhaber et

erlaubt

Aunieiuung,, üjrKiaruiig

ftber Erfinderrecht, Be-
schreibung.

jiiiwigeiiiae MeiuieiL Ajune Jieoiunmun^»

Eid, dass Anmelder der

Erfind er, eine spanische Be-

lelireibiiDg nebst Zeich-

nung.

Falsf-he Beschreibung,

J^ngel der Neuheit,

Nichtausbeutung bin-

2 J., bei Einftihmugs-

Veröffentlichung

naoh AbliMif.

Kid wie oben, eine eugl.

Ton zwei Zeugen beschei-

nigve Dtjsuiirtiiuuu^ ucuoi

ZeichnuBg und event. Mo-
del). Letzteres hdehatene

unen enRlisoben Onb.-Fiise

;^ ro?s.

üngenugeude Be-
schreibung, die aber

Disdavmr Terbessert

werden kann.

Veröffentlichung

der Beschreibung
oeooc i^eicnnung*

Wöchentlich Aus-
2ttge in der

Official-^jkusäte.

jsiUiv Will isinuiliw Twii-

sogene oDglische Besohrei-

bung nebst Zelohnimg.

1/er uJHiBiaiiiai uan oie

Erfindung nioht nen
war.

nB 1 /\ i~r 11 T~\ «~vAUBiegung,

Sine Torläufige englische

Beschreibang, dann binnen

6 Monaten 6 vollst&ndige

BesehreibuTi^en nebst

Zeichuangen.

DesgL Desgl«

Digitized by Goo^^Ic
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Lind.
DaHer

der Pataate.

Von der Pateotirung

ausgesehloBsene

Geffenitilnde.

^==391
PatentgebtUiren«

Ges.

T. 25. Mii
1871.

5, 10 oder 15
Jahre.

Gegeostiadedie vor

der Amneldiing
jahrelang in Ge*
branoh gewesen

sind.

Für ö Jahre 10 Yen
10 16 ^

„ » «

StraUs
ßeiUemmUs.

Wie in Indien.
Siemiiel zn d. Gesuch
200 M. (50 Dollars).

IV. A 11 stra-

Neu- 14 Jahre. Kein
üeberdauerndes
ausländischen

Patents.

Nieht gewerbliche
oder dem Staate

naehtheilige £rfin>

dangen.

Bei Anmeldung und
Erlangung desPatents

je 50 M. Nach 8
Jahren 300 M.

Neu-
Süd' Wales

7—14 Jahre. Keine
Be?<tinininneen.

Gebühr 400 M. bei

der Anmeldung.

neegi« uesgi. vonaunger
Schutz auf 6 3Ionates

40 M.; für fernere

6 Mon. noch 60 M.

Desgl. In der Colonie

bereits bekannte

Erfindungen.

Bei Einrfiehiinir und
Ertheilung je ÖO ^L
Nach 3 J.: 100 M.
Nach 7 J.: 100 M.

14 Jahre. Keiu
Uet^^^rdauerndes

aublitiidisohen

Patents.

Desgl. Bei der Anmeldung
und Erteilung je 50B£
300 M.naeh 3 Jahren,

400 M. nach 7

Fic^oria. Desgl. Dem SUiate nacii-

theiUge.

Desgl.

14 Jahre. DesgL 500 M. bei der An-
meldong. 600 M. bei

der Ertheilung.

Die hier nicht aufgeführten Länder haben unseres Wissens keine Patent-

Bnlrador k(}nnen indess durch Erlasss eines

Üiyiiizeü by Google
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Zur Erlangung euiet
Fn tents

•rforderiicbe ächiiftstüoke.

Ursachen
der Nichtigkeit und des
Verfalls der Patente.

VerOffentliohnng

der

Patente.

feine Beschreibuno: nebst

^eiciuiaug «Tdat. Modell.

Ausübung in 2 Jahren
wenn patentirfe Objeete

eingeführt werden.

Verölfentlichung

des Gegenstandet
des Fatenfti.

Wie in Indien.

lien.

Zwei englische Bcsehroi-

bungen, eine Zeichiiung

event. Proben.

Nii^htbenutzung inner-

hall) 2 Jahre nach Er-

theiluiig. Niehtzahliiug

der Gebüiireii inner-

halb 3 Jahre.

Auslegung.

Eine engl. Beschreibung. Mangelnde Neuheit Keine
Bestimmungen.

Leegi. Desgl. Desgl.

Eideserklärung neb&t einer

englischen Beschreibung

^und SBw^ Zeiehnungen.

Desgl.

Nichtzahlun - der Ge-
bühren.

Keiiie Verööent-

lichung. Eiudohi»
nähme gestattet

Eideserklämng. Zwei eng-

liMbe Besohidbungen
20*X15''nebst zwei Zeieh*

nungen.

Desgl.

Niehtzahlung der Gt^
bahren.

Anaiegung aneh
6 Monatea.

Eideeerklftrong nebet einer

engllBchen Beschreibung

imd 2 Zeiehnungen, wo-
von eine auf Pergunent

20* X 15^.

PeegL Auslegung«

Eideserklärung nebst eng-

lischer Beschreibung und

Zeiobnuog, event. Modell.

Desgl. DesgL

gesetzgebnnir. In Peru (für 25 Jnhro), Uruguaj', Coata Jüßft und ban
besonderen Gesetzes Patente bewilligt werden.

üiyiiizeü by



tt. PoitgebBhre« i« Deutsohei Retob«.

1. 6«w<^]i]ilUbe Briefe. Far Deutschland und Oeeter»
leleh-Ungarn grdsstes Gewieht 260 g. Porto bis 15 g inet
10 Ff., über 15 g 20 Pf.; unfrankirt 10 Pf. mehr.

Im Weltpostverein Gewicht der Briefe unbeselirinkt
Porto für je 15 g 20 Pf., unfrankirt 40 Pf.; (zwischen den bis

30 km von einander entfernten Orten in den Oren/bpzirkon
vnn T>ent8ch1and, Belgien, Dänemark, Holland und der ISchweiz
aber nur die Hälfte).

Zum Weltpostverein gehören bis jetzt nicht: Annam,
Aseension, Capland, Colonie Victoria, Cap Natal, St. Helena,
Tripolis» Bolivien, Cotta Riea, West -Australien, S&d«
Anstralien, Vietoria, Neu-Slid-WaleB, Queensland, Yandiemens-
land , Samoa- (Schiffer-) Inseln und die sonstigen britischea

Oolonien und unabhängigen Inselgruppen ausser Hawaii. Für
diese je 15 g frankirt 60 Pf., unfrankirt 80 Pf.

Stadtbriefe fiankiti bis 250 g ö Pf., in Berlin 10 Pf., QU*
frankirt 10 bexw. 2() Pf

2. Eilsenduüi^eii- Gebühr: a) wenn der Empfänger
im Orts bestellbezirk wohnt, fiir Piickete 40 Pf. , für alle

anderen Sendungen (excl. Telegramme; 2b Fi.
,
b) wenn £mpf.

im Land bestellbezirk wohnt, für Packete 1,20 Mk., fllr alla

anderen Sendungen 80 Pf.

3. Einschreibsendungen. Gebühr von 20 Pf. ausser

dem Porto für gleichartige gewöhnliche Sendung (Brief»

Fiuskete, Nachnahmebrief). Im Weltpostverein Frankaturzwang.
4. Postkarten, stets frankirt, in Dentsohland und

Oesterreich ö Pf., im Weltpostverein 10 Pf.

5. Postaufträge, (liinsehreibbriete mit der Aufschrift:

Auftrajr nach Inhalt: Quittunjr, Wechsel etc.) Taxe
für Aul trage: mtch Deutschland (bis 6üü Mk.) 30 Pf., Frank-
reich mit Algerien (500 Prs.) 20 Pf , nach Oesterreich-Ungarn

(200 Fl.), Belgien (750 Frs ), Helgoland (60O HL), Luxembufg^ Mk.), Niederland (150 Fl ), Rumänien (750 Frs ) und der
Schweiz (750 Frs.) wie für Einschreibebriefe. — Besorgung
des Accepts von Wechseln in Deutschland bei jedem Betrag*

70 Pf. (besonderes Formular.)

6. Postnachnahme bis 150 Mk. zulässig; in Deutschland,

Belgien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien und Irland,

Italien, Luxemburg, Niederland, Oesterreieh-Ungarn. Schweden
und der Schweiz, bis 225 Mk. nach Noi vvegeii. Gebühr uebeii

dem Porto fftr Brief oder Packet 2 FL pro Mk. , mindestens

aber 10 Pf.

Digitized by
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7. BfUf« mit Zufttelliiiigsiirkiiiid«, w«]eh« offNi

!)ei7,!)£^e>)en, für Dentschland 30 Pf. extrn. Innerhalb des Aaf*
gabebezirks zu beBtellonde Znstelluiiirsurkunden 20 Pf.

8. Druck Backea (mÜBeen frankirt w^rd^n) kosten jih h

Deutschland und OeBterreich-üngarn bis o() ^ H Ff., 50—260 g
10 Pf., 2öO—500 g 20 Pf, 500— lÜOÜ g 3U Pf. Im Weltpost-

Tereia (2000 g zuläasig) 5 Pf. für öO g und anderweit 10 Pf.

9. Wftaren proben tind bis 260 g svlissig. Porto f&r

BentsolilAiid und gau Oestemioli 10 PI bis 860 g, im Weltpoat-
Terein 5 Pf und sonst 10 Pf. ftr js 60 g, mindestens 10 u. 15 Pf.

10. Packet- and Werthsendungen. Max 50 kg.

Porto für 5 kg und bi« 10 Meilen 25 Pf. , über 10 Meilen
60 Pf., für jedes fernere kg über 5 hinaus bis 10 Meilen 5 Pf.,

10-20 Meilen 10 Pf . 20- 50 Meilen 20 Pf., 50—lOOMeüeu
ÖO Pf., 100-150 Meilen 40 Pf., > 150 Meilen 50 Pf.

Nach der Schweiz, Dänemark, Belgien und HollaDd
kosten 5 kg, nach Frankreich 3 kg 80 Pf.

Briefe mit WerthAngabe (stets gut verpaokt und veieiegelt)

beoiititens bis 860 g. — Porto för jedes Gewiebt nnf 10 Meilen
80 Pf., darüber hinaus 40 Pf. Versieherungsgebabr estm I6r

je 300 Mk. oder einen Theil davon 5 Pf , mindestens aber

10 Pf. — Unfrankirte Packete und Werthbriefe 10 Pf, mebf.
Sperrgut kostet an Porto die Hälfte mohr.

Für verlorene gewöhnliche Packete werden 3 Mk. pvQ

Vs kg vergütet.

11. Postanweisungen

D«ch 1 Bolässig bis Gebühr

Deutschland und
Luxemburg 400]fMrk

100Mk.= 201'f.

Ober 100—200Mk.si80Pf*
, 800—400Mk.«40Pt

Selgi«^n. Frankr., AJgier,
Italien, Schweis,

Buinän.*), Egypten*)

500 Franca
[100 lu^s, ^ Hl,40 Mk.]

20 Pf. für je 20 Mk.
mindestetiä aber 40 Pf.

Helgoland, Oesterreich-
TTpwarn, Constantinopol

400 Mark
[16 VgPiast « r0 o ) . l^3M k.]

10 Pf. für je 20 Mk.
mindflstons aber 40 Pf.

Dänemftrk nebit Island
und F«TO«r-lQSiSB

360 iCrooea
[100 Kr. SS lie«75 Mk.]

10 Pf fUr Je 20 Mk.
minclMtona ah«r40Ft

Bohweden u. Korwegt)a*)
SSO Kronen

1
(14)0 Kr. « 118,76

80 Pf. Utr J« 80 Mk.
1
nilndetteni «ktr 40 Pf.

*) Nur nach grösseren Orten zulässig.

Für •owordeutsohen Verkehr mUssen besondere Formulare
benotzt werden. l>er Betrag ist in der Währung de« Beetimmungslaadei
uneugeben [auagenommen nur Oesterruich - Ungurn , Jjuxomburg und
Helgoland]. Nach den hier nicht auigefUhrUa Lftadem Bind Poii»
»aweisangea nicht aulAssig.

7
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narh 1 znliMig bis GebOhr

GroBsbriUnnien v.trUnd|
210 Mark

UO Pfd.St. 906 Kk.]
20 Pf. fTiT je 20 Mk.

mindestens aber 40 Pf.

AuHtralien u. aw»r Weat-
AiutiaU««, Sttd-AuMra-
Iton, Victona, rHeu-oua-

W«l«s, QueeDSland, Keu-

buid

210 Mark
[10 Pf. St. = 805 Mk.j

20 Pf. fllr je 90 Mk.,
^

mindestens aber 40 PI,

Bwbftdot m mmxK i niindösteus aber 40 PfL

Canada
50 Dullars

[50 Dl. = 212 Mk.3
80 Pf. für Je 80 Mk., <

nlndeetent ifber 40

; Cap-Goloni«
*

Marie
j mindestens aber 1 Mk. .

DiniMUe AntUlen
. I«'

3öü Kronen
[100 Kr. m 119^5 Mk.1

20 Pf. fUr je 20 Mk., '

nindeetens aber 40 Pf.

Japan 210 Mark
50 Pf. ftir je 20 Mk., ;

1

minitostens ebi» X Mk.

Portugal (nach grösseren
Orten) mit Einsubluss

TOn Uttteir» tuid den
Azoren

90 MUrels
[90 lfilieKe= 409,50Mk.1

20 Pf. für je 80 Mk«.
mindeetene nkev-iOPt

'

San Marino, Sa^a ^Tunis)
Tunis, La Goletta bei

Tunis und Tripolis,

Baldnichi, Beirut, Smyrna

fiOO Fnuaee
[100 Fe«. = 81,40 Mk.l

r

80 Pf. fQt Je 80 Mk.,.. 1
mindestens eberMTf.

Oatindien (britische
|

20 Pfd. Sterling

B«iitBungeiiexcl.Ce>lon)| [10 Pfd. St. » 805Mk.l
20 Pf. fUr je 20 Mk.,...*

mindeetene aber 40 Pf.

Siederlind. BMÜBungen,
In Ottindien

150 Gulden 'niederländ.)! 30 Pf. fUr je 20 Mk., «

[1 Gulden = 1,70 Mk.]
|
mindestens al«or 40 Pf,"

KiederlaDde
235 (»ulden (uiederlünd.)

[1 Gulden ^ 1,70 Mk.]
20 Pf. für jü 20 Mk., «

mindebtens abür 40 Pf.

Tereinigte Staaten TOn
Amerike

60 Bollere
[SO Dl. SS 819,50 Uk.]

1 80 Pf. für je 20 Mk.,
nündeeteoe nber 40 Sfc;

4.

83. Telegraphea-fiebiibreii.

A. Innerhalb Deutschlands.
Grundtaie 20 Pf., Worttaxe 5 Pf. (fiir ein Stadt-Telegr*

Grandtue 20 Pf, Worttaxe 2 Pf.).*) Im inneren Verkehr von
B:\yern u. Württnmliortr Woittaxe 3 Pf. — Für ein dringen-
des Telpjrramni (D) wird der 3faehe, für ein verglichenes
Telegramm (TC) der IVa fache Betrag erhoben; für ein Tele-

Abgerundet auf 5 bezw. 10.

üiyiiizeü by Google
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gmnmi ibift VMftlilt^v Antwort (RP), sowie fOr oiii Telo-

gramm mit Biiipfangsanze ige (CR) wird der Betrag am die

«rebUir eines gewi^imliehen Teiegrammi von 10 Worten erhöht

B. Naeh den übrigen eoropftieehen Ländern.
Telegramm-OebOhren im unmittelbaren Verkehr.

Ii [Iii 7\V;ir'

Grund -
1 Wort-

taat0
I
tax«

Belgiou' [DJ
Eostiien-Horasg. [D]
Bulgarion
Dänemark
Frankreicli CI>]

0ibraltAr
jOriecheuL (FesÜ.)
6viediefilaiid (Ingeln

exci. Syra)
(xrofiübm. u. Irland
Halffolsnd fD]
Italien [!>]

Luxemburg iD}
IfalU

0,40

0,75
1,00

0,40

1,75

1,50

2,00
0,40
0,40

0,75
0,20

2,00

0,10

0,15
0,20

0,10

0,16
0,35

0,30

0,40

0,20
0,20
0,15

0,05

0,40

Montenegro
Niederlaad [D]
Xorwejren [D]
Oesterreich-Uog.[DJ
Portogal [D]
Rumänien [D]
KuMland (europ.)
Rneeland (knulü)
Schweden (D]
Schweiz
Serbien
Spanien [D]

Türkei (europäisches
FettUnd) [D]

0,75
0,40
0,40

0,40
1,00
0,75

0,40
2,00
0,40
0,40

0,76

1,00

1,60

0,15

0,10

0,10
o,ao
0.15

0,25
0,40
0,20

0,10

0,15
0,M

0,80

pDj bedeutet: Dringeade Telegramme zulässig.

Beiij erkungen. 15 Morse- Alphabet-Buclistabeu ueltea

f&r ein Wort, für ausseienropibische Correspondenz 10 Buoii-

fitabeii. Bei Ziüeiu zaiiieü o für ein Wort,

Bei naohzusendenden Telegrammen — Bezeitdinung

•i^FS'* oder „nachzusenden'' — werden die Gebühren m
jede einzelne Naohsendung wie für ein besonderes Telegramm
berechnet und vom Empfänger erhoben.

Weiterznbefördernde Telegramme: a) Telegramme«
welche mit der Post weiter zu befördern odor postlagernd

niederzulegen sind, werden von der Ankuntisanstalt ohne
Kosten für den Aufireber und für den Empfänger zur Post

gegeben, und zwar dio ge^ren Enipfangsbescheinio^ung zn be-

stellendeii Telegramme alb eingeschriebene Brieie, dagegen
die übrigen Telogi*amme als gewöhnliche Briefe. — b) bei

Weiterbeförderung durch Eilbestellnng — Beseiehnung „XP"
„Bote besahlt'* oder „Estafette** oder „Bote". ^ Die
Eilbestellgebühren werden Innerhalb Dcutsehlands ent-

weder von dm Absender im Voraus mit 80 Pf. oder von dem
Empfänger znm wirklichen Betrage, die Estafctlengeblihren

nur vom Absender entrichtet. — Bei derartigen Telegrammen
mit bezahlter Antwort kann Antwort und Bote bezahlt

weiden. — Bezeichnung »Rxp'".
^

7*
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Telegrapbtsche PostanweisvBg^B zulässig

BeutBchUnd und nach Helgoland und Lnxeiiilnirg bis 400 Mk.»
nach der Schweiz bis 200 Fcs.. Beljrien bis 500 Fcs. — mnssen
mit den etwa zu maehcndefl Mittheilungen schriftlich der

PoBt- oder der Teiegraphenanstalt liberiieheii weiden. Ausser

den nach der Worlzahi ^u berechiH iiden Gebühren für das
Telegramm ist die Postanweisungsgebühr ^ sowie Besteilgeld

bezw. Eilbestellgeid nach den bei jeder Postaustalt eiazu*

••lMiid«n Ttrif sn entriditeiL

Fttr jede« Telegramm, welches eeitene des Aufgebe»
9mw\ Telegraphenboten oder Landbrieftr§ger zur Beförderung
in die Tekurapheoanstalt mitgegeben wird, kommt eine Zu*»

•ehlagsgebübr von 10 Pfg. zur Erhebung.
Die Bezeiehnunpen •\eT besonderen Telegramme: D, RP^

CR, TC, FS, Rxp und XP sind vor die Adrej,<»o iuKlammera
zu seUen und werden fUr je ein VVoi-t gezählt.

84. Postgebühren in Oesterreich-Ungarn.
Postanweisungen im inlande. Für Beträge bis 5fl.

6 kr., bis 50 fl. 10 kr., bis 150 Ü. 20 kr., bis 800 fl. m
bis 500 fl. öükr., bis 1000 fl. 1 fl. , bis 2000 fl. 1 fl. 50 kr.»

bis 3000 fl. 2 fl., bis 4000 fl. 2 fl. 50 kr., bis öOOO fl. 3 fl.

Steuer-Postanweisungen für Wien und Rayon wie
Toretehend, Formulare 3 kr.

Postanweisungen von Bosnien naoh Oesterreieh»
Ungarn bis 50 fl. 10 kr. , über 50—100 fl. 20 kr., ftbCT
100-150 fl. 30 kr., Uber 150-200 fl. 40 kr. Naek Bosniea
sind Postanweisungen nicht gestattet.

Postrui Weisungen nach Belgien, Deutschland,
Fran kreich (Algier), 1 ta lien , N iederlande, Rumänien,
der Schweiz und Tripulis werden bis 200 fl. angt^iiomnien

nnd beträgt die Gebühr nach Deutschland (mit Hel«rolAnd

nnd Luxemburg) bis 40 f 20 kr., für jede weitei-en lOfl. 5 kr,

naok den anderen Lindern bis 20 fl. 20 kr. nnd Iftr jede-

weiteren 10 fl. 10 kr.

Postanweisnngon naeh den Vereinigten Staaten
ton Nordamerika werden bis 200 fl. angenommen und sind

dns Postamt in Basel zu advf^psiren und ^is dahin xu
frankircn .\uf dem Coupon ist in dem leeren Panme d^r

Name dfs Empfangers mit möglichst genauer Bezeiciiüiin:^ dea
Ortes, wo die Auszahlunsr erfolgen soll, deutlich anzugeben.
Die Gebühr beträgt für 2ü Ii. 20 kr., fui* jede weiteren 10 fl.

oder darunter 10 kr.
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Postauftrftge vermitteln dfti Inoasso von Rechnungen,
W^hseln, Gönponi eto* Sie können n«eh allen Postorten der
^Bterreichisoh-angariielien Monarchie bis zum Betrage
von 200 fl., nach den I i leutendereii bisöOOfl., nach Deutsch-
land bis 200 fl. (400 Mk.) aufge^?eben werden. Hierzu ist

nebst dem amtlichen Formulare (Preis Va ^^'
J , die quittirte

Keehnung etc. an das Postarat des Adressaten mitteis re-

conimandirten Praneo- Brief zu senden. Sobald der Betrag
gezahlt ist, erhält der Aufgeber per Postanweisung: den Betrag
abzüglich der Postanweiungs- Gebühr; andernfalls Quittung

kostenlos zurUck. Gebühr also wie f&r reoommandirten Briefe

dnd Postanweisung. Naohsendung ist unstatthaft.

Nachnahmesendungen nach Belgien, Dänemark,
Dentsehland (Luxemburg u. Helgoland)» Frankreloh,
<7ros8bi*itannien, Niederlande, Nordamerika, Nor«
wegen, Schweden and der Sohweiz werden bis zum
Betrage von 75 fl. ö. W. angenommen. Die Provision beträgt

ausser dem Porto 6 kr. bis 3 fl., über 8 fl. bie 75 fl. für jeden
<jttlden 2 kr.

Tarif für Geld- und Frachtsendungen. Geldbriefe:

Für Oesterreich -ünffarn bis 250 g 50 fl. Werth bis 10 Meilen

15 kr. , über 10 Meilen 27 kr.; für Oesterreich -Ungarn und
Deutschland bis 300 fl. Werth bis 10 Meilen 18 kr. , über 10
Meilen 30 kr.; fiir jede weiteren 150 fl. VV^th 3 kr. mehr.

Frachtsendungen: Localtaxe bis 2Va kg Gewiehtsporto

12 kr., bei Werthangabe für je 150 fl. Werth 3 kr. ausser dem
<3ewicht8porto. — Oesterreieh-Ungarn bis V2 kg bis 10 Meilen

12 kr., aber 10 Meilen 24 kr.; Werthtaxe für je 50 fl. 3 kr. —
Oesterreich-Ungarn und Deutsc hl nid bis 5 kg 10 Meilen 15 kr.,

ü1)er 10 Meilen 30 kr.; jedes Kilogramm mehr bis 10 Meilen

vi kr., 20 Meilen 6 kr. , 50 xMeilen 12 kr. , 100 Meilen 18 kr.,

löO Meilen 24 kr., über InO Meilen 30 kr.; Werthtaxe bis

300 fl. 6 kr., für jede weiteren 150 fl. 3 kr. mehr. — Nach
Bosnien, der Herzegowina und Novihazar sind Frachtsendungen

bis 10 kg und Geldbriefe bis 250 g gestattet. Ausser dem
Air Oesterreich bis zur Grenze entfallenden Porto und Werth-
taxe, wie rorstehend, wird fdr Bosnien ein Gewiehtsporto PXc

Jedes Kilogramm oder Theil davon mit 30 kr. und eine Werth-
taxe bis 50 fl. von 3 kr. für je 10 fl., Yon 60— 100 fl. 18 kr.,

Ton 100— 150 fl. 30 kr. und für jede weiteren 150 fl. 15 kr.

mehr berechnet. Für Sendungen von und an Militär-

personen beträgt das ViPi rchnete Gewiohtsporto und Weriktaxa
nur Vs vorstehender Summen.
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Briefe

ffirjekT kr

Drude, Ml
und

OMdhiftspapiere

G«wiohti>
FrogMM.

fi'f je [kr

«

i«

3
O
o

kr kr

Oesteriäich-Uiigara und )

Vttrttenth. Lieoht«ii«teia
|

Bosnieu uod Herzegowina

PtntedilMid
{

Belgien
Düneinark mit lt>lund und

deti Faröer-IiisoJn

Frankreich u. t"rattli.Monac*i

Gibraltar
Griechenlanfl ....
3Ensrland , St hotiland , Ir-

land und Cypcrn . . .

Helgoland
Italien u. Kepi San Marino
lioxembarg
Halta-Inseln . .

l^:itidcTlando (Holland) .

Norwü^^fn . . • . •

Bumuiiion (Moldaa Und
Waiachoi) ....

Busaland m. Polen u. Finnl
Bdliweden • . • « ^

Schweiz
Serbien: aus Oesterreich

, Ungarn .

Spanien
Türkei ...
Amerika (Verein. Staaten

nr, 1 Kalifornien) .

Aiiika (Kjrypteii, Algier
Murokl{o)

Aalen i auchÜstind. a.Japan)
Au«txtdi0UTia2«turdamttrika

bi8 2üp 1}

über '

2U-250ki10

f.je 15 g 1 1^^

bis 15 g
über

lö-260g 10

f. je 15 g

1') -

15 g
15 g
16 g

15 g
15 K
15 g
15 g
15 g
lö g
15 g
15 ff

15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 :

15 ^

10

lü
LO

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

5

!0

16 g 110

1^ g
15 g
15 g

10 5

Druck
bfs 50 g
bi« 250 g
bi» 5O0 g
bis lOOÜ g
Muster;

bis 250 g
für je 50 g
Druck:

biä

bis

bis

50 g
250 g
")00 g

20 8

bis 1000 g
Muster;
bis 250 g

Druck, Muster
Gf!sch[ift5.papiere

für je 50 g

50 g
50 s
50 g
50g

50 g
50 g
50 g
öOg
50g
50 g
50 g
50 g

50 g
50g
60g
50 g
50 g
ÖOg
50 g
50 g

ÖOg

50 g
50 g
50g

2

.5

10

15

5
8

2

5
10
15

10

10

10

10

10

10

10

I

10

10 10

101 10

lOi 10

10| 10

10 c-
s

10 10

10| 10

10 10

10, 10

10; 10
\{\ 10

10 10

10

10

10
10

10

10

10

10

10

10

to;

10

10

10

10

10

lO] 10 —
10, 10 —
^1 10 ;

-^^
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8aL TettirapIwihTarlf i« OMierreMhUiifitr«.

OroBdtau, dM« Tis» flr J«d6s Wtal«
Local-Telegramuie .... 12 kr. 1 kr.

In Oesteneich-Ungarn ... 24 „ 2 „
Nach Deutschland .... 24. „ 6 „
Nftch Bosnien u. Herzegowina 24 5 „
^ w 1» M 24 „ 2 o

Internationaler Telegraphen -Tarif mit folgenden
Staaten:

Taxe per Wort:

Algier*) 18 kr. — Belgien*) 11 kr. — Bulgarien*) über

die österr.-riimän. Grenze 9 kr., über die nngar.-rumän. öronze

11 kr. — Dänemark*) via Deutsehaland 11 kr. — Frank-
reich u. Corsiea*) 12 kr. — Gibraltar via Schweiz 20 kr. —
Griechenland*) Festland Tia Montenegro*) 15 kr., Corfu*)

14 kr., Syra 20 kr., Zante*} 19 kr. — Grossbritanaien*)
(England, Sehottland nnd Mand), OanaHnBeln via IHntseh-
land 17 kr. — Helgoland*) 15 kr. — Italien'^ a) zwischen
den Stationen In Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Krain, OOrz, Triest,

Istrien, Liechtenstein und den itolienisohen Stationen auf dem
durch Po, Tessin und Langensee begrenzten Gebiete 4 kr.,

b) von allen anderen Stationen**) 8 kr. — Luxemburg*)
Tia Deutschland 10 kr. — Malta* via Italien 19 kr. —
Monaco^'') 12 kr. — Montenegro von Dalmatien 4. kr., von

allen anderen Stationen 6 kr. — Nieder! and e*) via Deutsch-

land 10 kr. — Norwegen*) via Deutsciiiand 17 kr. —
Peraien via Rustdand-Djoulfa 77 kr. — Portugal Tia Italien

oder Deutschland 20 kr. — Rnm&nien^ von den Stationen

in Gulixien 6 kr., von allen anderen Stationen 7 kr. —
Russland*^ eu ropiiisches (nicht Grenz-Rayon) 16 kr. von
Galizien und Bukowina 185 Kilometer über die Grenze**)

6 kr. — Schweden*) via Deutschland 16 kr., — Schweiz
von Tirol, Vorarlberg, Liechtenstein**) 3 kr., von allen anderen

öeteiT.-ungar. Stationen**) 6 kr. — Serbien über die ungar.-

Eerb. Grenze*^ 6 kr. — Spanien*) via Italien oder Schweiz

20 kr. — Tripolis 49 kr. — Türkei*) europäische 18 kr.

*) Axiflser d«r WoTttaan wird «Id« Qrandtaxe im Betan«« Ton S Wort«
dASngeorhlagen.

Auftsez der Worttaxe wird eine Orandtaxe Ton M kr. »ttgeeolilagen»

u kjui^L-ü Google
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86. MftM- WMl taviehte-VMrfltlüiwiitliNlltfk

1. Metrische Masse und (jewichte: 1 Meter (m) oder
Stab « 10 Decimeter (dm) = 100 Centimoter (cm) « 1000 Milli-

meter (mm); 1 Kilometer(km) -= 10 Hektometer »= lOODekameter
oder Kette — 1000 m; X deatsehe Meile » 7,6 km; 1 geogr.

Meih 4 SeemeUen — 7»420 km; 1 Feldkette — 20 m.

1 Quadratmeter (m*"^) = 100 Quadratdeeimeter (dm^)

lOO(K) Quadratcentimeter (cra^) = 1000000 Quadratmillimeter

(mm^); 1 Quadratkilometer (km^) 100 Quadrathektometer
oder Hektar (ha) ^ 10000 Qaftdratdekameter oder Ar (a) —
1000000 m^; 1 Quadratmeile — 56,25 km^; 1 geographieoho
Qiiadratmeile — 55,063 km^

1 Ciibikmeter (m-^) = 1000 Cubikdeeimeter (dm^ Liter (1);

I 1 » 2 Schoppen ; 1 Hektoliter (hl) 1001; 1 Sckeffel —
501; 1 m> « 1000000 Cabikcentimeter (cm^) 1000000000
Cubikmillimeter (mm^).

1 Kilogramm (ks) = Gewicht von 1 1 destilliiicm Wasser
bei +4**C. » 10 Hektogramm = 1 Dekagramm (dkg) ^
1000 Gramm (g); lg«« 10 Deoigramm (dg) « 100 Centi-

gramm (cg) 1000 Milligramm (mg); 1 Tonne (t) 1000kg.

2. Abgernndete Werthe für altes prensBlsehes
Mass: 5 m « 16 Fuss ('); 13 cm 5 Zoll ('0; 10 mm —
II mm -ü« 5 Linien ('"): 1" = 26 mm; 1' -« 313 mm;
1 Bathe ^ 3,766 m; 1 Lackier 2092 m.

1 Qaadratsoll 6»8406 om^; 1 QuadratfasB =- 0.0985 m'f
1 Qaadratmthe -> 14,185 m<; 1 Morgen — 25,5322 a.

ICubikfuss = 0,OHn!)l(; m^: 1 Cubikzoll = 17,891 cm»;

1 Scha.^htiuthe = 4,4519 m^; 1 Anker =»= 34,351 Ii 1 Scheffel

= ö4,ÜGlö 1.

1 Opntner 4B,77 kg; 1 Pfund = 0,4677 kg; 1 Loth
= lb,üü7 g. Apothekergewichte: 1 Pfund « 12 Unzen;
1 ünae = 30 g = 8 Drachmen = 24 Skrupel « 4Ö0 Gran.

3. Altes österreichisehes Maass und Irewieht:
IFuss = 12 Zoll = 0.3JBm. 1 Zoll 12 Linien = 0,0263 m.
— Die Mass = 4 Seidel = 1.415 1. — 1 Pfund = 32 Lutli

«e= 560 g. — Das Medicinalpfuod = 12 Unzea 96 Drachmen
—' 420 1 Drachme 60 Gran — 4^75 g.
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L&ngenmaB3e.

1 Mhom (fth) — 2 Tftrd (yd) — 6 Foii (ÜMt, ft)

TS Zoll (inoh, in) » 1,8287 Meter.

1 Meile (mile, mi) — 8 Furlong (für) — 320 Pole oder Ferch

(po) ^ 1760 Yud (yd) — 5280 (Coot, £1) — 1600«316
Moter.

Flä ch enm asse.

1 Acre (ae) — 4840 Qaadrat-Yard — 43660 Quadrat-FiiMV 40467 Ar.

l' Quadrat-Yard 0,83^5118 Quadrntmetor.

1 Qoadratfuss 0.ut>2i^0 Qiuidratin. ter.

1 Qnndratzoll = 0.0()ö6ö Qimdrüuiieter.

1 ^uadratiiüie Ü,üüüü04 Quadratmeter.

Trookenmasse.

1 Last — 10 Quarters (qr) — 20 Oombs — 40 Strikei

(str) — 80 Bashab (bus) — 320 Packs (pk) — 640 Gallons
(gal) — 1280 Pottla (pot) — 2560 Qnart (qt) ^ 5120 Plal

$9 — 102,64 angl. Kabikfass -> 2906,25 Uter.

FlUssigkoitsiuassse.

1 Gallon (gal) = 4 Quart (qt) == 8 Fiat (pt) — 82 <M
0,1604 engl. KubikfasB — 4,543 Liter.

finglisehas Apothaker-Oowiohi

(Dieses wird gewöiiiilicli zu den phuto^xr. Recepten benntzt.)

20 Grains 1 Scruple = 20 Grains — 1,296 g.

3 Scruples — 1 Diucum ^ 60 „ «-i 3,888 „
8 Brachms — 1 Ounoe » 480 „ — 31,103 ^
ISOuioe« "> 1 Poaitd — 5760 ^ — ^78,2 ^

FLUID. Symbol.

60 Minima = 1 Fluid Draohm f. 3
8 Drachnis 1 Onnoe f.

20 Ounces = 1 Pint 0 3
8 Piüts — 1 Gallon galL
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Das AToArdupoi»- oder Haadels*(iew,io]ii

27iV8a Onlat ~ 1 Dmhm— 27iVtt Gnuni — 1,777g
löDrami »lOimee • 437Va n 28,S47„
leOoDM «>lPoimd —7000 „ —463^*

Das Troj- oder Gold-Gewieht

24GraiiM —IPeonyweiht— 24GraiDS
SOPennyweihte— lOunce .— 480 ^ — 31,101 g
llOnnees — IPoond —5760 - — 878

Umwandlung von GnbikcentimeUrn in engUteha
FltLBBigkeits-Uttsen, Draohmen und Minimi.

1 eafi FlQseigkeit ist gleioli 17
1 OiMkMDm* 17 mlDlmt

34 »
81 II

68 n od«r 1 dxftohm 8 0
85 » i> } - 85 »

102 4t 1»

119 n » l n 69 n
186 n It 2 dvMhint 16 n
158 n •» ; • 88 n
170 n 9 y» 60 jt

90 l 840 n II
40

80 , 610 II
1 oonce 0 drachm 80

^ « 680 • II 1 » 8 df*oluua 20
850 « n 1 , 6 9 10
1080 }i S onnoet 1 n 0

w » 1190
II ji 2 » 8 n 60

80 « 13*}0
II n 6 n 40

1530 n 1* 1 n 80
100 „ 1700 m n < n 4 II 80

n
n
m
»

l J4UKt 1000 01B* 85 ¥lidd ünsM od«r 9ßk

ümwaBdliing von Grammen in engliiohei
Apotheker-Gewiolii

1 g ist gleich 15,4346 Graing oder 1 Grain ist gleich

0,06478 g.

1 Gramm — I.52/5 grains.

2 — ^iÖ*/5

4 n ^ 61*/« n oderldrachm l*/« grain.
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6 Gramm — 77 grftins oder 1 drachm 17 graiiit.

6 ww «t

7 ff
107*/5 ii

8 ff 183V5 •f

9 n OS 138»/, •»

10 ff
154 >f

11 ff
1692/6 »«

18 «1 184*/6 »»

13 ft 2OOV5 »»

14 ff
2IÖ8/4 »

15 ff
231

16 •f
es 246%

17 ff
261*/6 »»

18 # 877V6
19 292»/5 »
80 n 308 »»

80 i> 462 t«

40 616 >»

60 t»
770 >t

00 » 924 l>

70 * 1078 »>

80 11
1232 11

90 1386 »»

100 »» 1540

1 «t 322/0 »9

•t 1 9» 47%
» SdraohiDB 31/5

>»
8 M 18»/» 99

»» 8 •»

I» 8 1« 492/ß

8 9» 9»

» 8 99 2OV5 »»

8 99 368/6 »»

» 3 »9 51 >

»> 4 99 »9

If 4 99
81*. 99

»1 4 99 9»

1« 4 99 68»/,

»» 5 9« 8 9t

»» 7 »9 42 t»

»t 10 9»
16 tf

»» 12 9t
50 99

>t 15 9» 24 »9

17 » 58

»» 20 >>
32 1»

23 9t 6 9»

»f 25 » 40 9»

Umwandlung von englischen Ztllen in

Millimeter.

1 engliBolier Zoll

8 „ff ti

fl t9

19 »»

9f »f

9 ft

f
9f ff

9» ft

99 99

ff ff

8
4
5
6
7
8
9
10
11
12 (1 Fuss) =

25Va mm
51 ff

76 »f

lülVa '»

127 ?»

152 9
178 9t

208 99

228^'a tf

254 9f

279Va H
305 tf
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W«rth der engltseben Orap (Graln) in Gramgi^ii»

Ur&Q Gramm Graa Grramm 1 oGran
— ^

1 0,0()-18 54 3,1901 106
/% O ort
6,8687 158 10,2382

8
0,W44

55 3,5(}39 1Ü7 6,<i33o 169 10,30gO
9 56 8»6287 108 6,9988 IflO 10,9698
4 0.2;). 'Ii 57 3,6935 109 7,0631 161 10,4326
0 5b 3,7683 110 162 10,4d7A
6 59 3,8231

4 4III 7,1987 168 19,5621
7 0.1.')3il 112 7.257.1 \i'A 10,6270
8 0..'>K->i t>l 3,9527 113 lt)5 10,6918
9 (),5h33 4.0175 114 7,;}-<7 l 166 10,7566
10 4."h23 115 7,^:-) 19 167 10,8214
11 0,7 12S f. l 4.1471 1 H> / /7 1(>8 10.8868
12 0, 1 t ih 4,21 19 117 169 10,0510
IJ IW) 4.2H>/ 1 IH 7.6103 170 11,0150
Ii »i7 t . 1 1

5

U9 7, /in 171 11,0806
i *
l:y (l.')72i^ ÜS 4. t(»M3 1 20 7 . / / o9 172 11.1454
Ih (>".) 1.1711 121 7,8407 173 11,2103
17 l,l(llt) 70 [

.'):5.'9 122 7,9055 174 11,2750
i

1 , 1 ('()4 71
,

4,ij0(t7 1 >'.\ 7,97(i;-i 175 11,3398
i n

1,2.51 72
1

4,665> 124 176 11,4046
1 .

21^)0 7:! 4.7.'io;{ 1
2.") 8.0999 177 11,4694

^1
,

l,3tUä 74 1 4,7;'5i 12(> b,liW7
A aAtf\ '

8,889)

178 11,5348
11,599023 75 4,8599 127 179

ZJ 1,490 1 7li 128
O .'Nil 4 O
^,2.) 13 180

4 4 /- * f> A
11,6638

o <

77
[

4,9i*95 129 D,35*91 181 4 4 nnnA
11,7286

85 1,6200 78
1

5,0543 180 8,483:) 182
4 « MMA-All,79M

86 l,iuS 18 7i) 131 8,4887 183 11,8588
87 l,74üö ÖO , 5,lbJ9 132 8,.').T.}'> 184 4 4 rkA

11,9830
88 1.8144 81 5.2487 133 8,6183 lh5 11,968»^

l.s S2 ö,;n :!') l.M 8,0,'^;4l 186 12,0o28
80 tt.i u,3/d3 135 8,/ 1/9 187 12,1174
81 8,0088 84 0,4431 186 8,8127 188 12,1823
oo '2.07:;0 h") 5,50/1) 1 37 8,h/ /;i 189 12,2470
oo iS(? 5.5/2

(

i;58 8.9422
4 n/v
190 12,3118M 2.2(11-52 S7 5, ('.575 139 9,0070 191

4 n A /•A
12,3766

c •
8S 5.70.:;M MO 9,0718 192 12,4414

Wi Sl> ri,7li71 141 9,1 193 12,.5062

87 fO 142 9.2014 194 12,5710
Q U

2. 1*12 { !tl 143 9,2062 195 12,6358
uo

2,.>2 / 2 .).;>() r> 144 9.3310 196 12,7*"i'"i''

40 2,.")it2M
..'1

U'j 9,3958 197 i2,?o:,i

41 2,'j">(»8 1)4 ii.om 1 1 t () 9,4601; 198 12,8302
42 2.721(1 ;i5 r,,iö:.;t 147 9.5254 199 1 2,8950
43 2.7m;:J W6 (;.22(*7 9,59' (2 200 12,9598
44 2,h:.ii 1)7 «).2S.")5 149 9.6550 250 16,1997
45 2,:uri!» 98 0.3503 1.50 9,7198 300 19,4397
46 2,;,'ri07 6,4151 151 9,7846 400 25.919«
47 3,0455 100 6.479» 158 9,8494 500 88,889S
48 3.iio:i 101 G,".447 153 9,9142 600 38,8794
49 3.1751 102 C,öü95 154 9.9790 700 45,3&9&
50 3.9899 10» 6,6743 155 10,0488 800 51,889t
51 3,3017 104 6,7391 15'3 10.1086 900 58,3190

6i|79Si62 3,3(ib6 106 167 10,1734 1000M 8,4343
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88. Münztabelle.

Deatacha

Staaten MliuKsorten
BalBbs-Wlltfi

rang
Mk. 1 Jfti

AegyptiBt Arahtm 1 Beutel Gold = 80,000 Piaster
1 , SUber= 500 Piaster= Oold-

me4}idi^
X nanar tu luu iraxa ypw jruMMs^ ^

Beutel)
1 MoklMihakr k W Kablr
1 Xalant (alta Bacluutngawfina«)

6580

00

—
8

4500

—

AifWUa. BapabUk 1 Pesu fuerte n 9 BailM OdiT 100
Centesimos 4 83,8

Babylon 1 Segterze 15

Belgton 1 IVano s= 100 CeoUni««
flO Ifraaci (G.)
05 Psanci (O.)

10
io

80

1 MilreYa = 1000 Mi
10 Milreto ^0.)
1 Conto 8s 1000 IDMü

B

88
HM

Oanada wia Groaabritannian.
Un Yarkehr 1 Hallte b 0 0obll]ii« 0>

QmoHMl'Ämi&aiUk

4

1 Piaster = 100 CenUvos
Siehe vereinigte Staatao.

4 88,i

Ceylon 1 Boipe oder Rnpee 8

CiüU 1 Peso = 100 Contavos
1 Kondor (joid zu 2 Cr. Doblona an 6
Paaoa

4

87 80

GhlM Kein gemfinalaa Gold, SUbar wixd ge-
wogen,

IMiMiiiafk 1 Rig8bankdaler^6Mark=96 SchUlinge
1 Mark = 16 SchÜlioge » 1 Krona =

100 Oere
1 Pistole (G.)

8

1

16

87

13
68

(uoidwähriuig)
t Mark = 100 Pfennige
5 Markstnck (&.)
10 Markstitck = 1 Kxoaa (G.)
20 Markatllck = 1 Doppplltrone {Ct.)

1

6
10
20

1
1
11

Finnland 1 Mark= (V4 Silber-Rubel) zu 100 Penai 80

X^ankxeioh (a.Algier) 1 Franc = C^O bous) 100 Oeotimes
1 Bona S3 0 Caatimaa
20 Franw (G.) "le

80
4

OftoahMünnd 1 Dmebme 100 Lei ta

1 Lepton
SO Dxaahman (G.)

"14 51
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Infi

Deut«ciie

Müxxxaorten.
BatalM-Wih»

Mk.
1 Pt .

1 Pfd. äterliiig(L«U.) a SO SchUUfig»

lMiiD.J
840 PWMW

1 Crown ?rOs«tooxm.8illMrauniM)
80

1

-
«

1 BehlUioff b 18 Peno« •
1

1 Sovereign (G.) 80
Qttineeo = 1 Pfd. ät«rliiig sind »OMflx
Ywkthr.

BUSL 1 PüMtor «Bd P«MM. 4 —
1 Silber-ltzebon =s 100 Cents 1 4M
1 Gold Kobang ~ 4 SUb«r-ltseboa 6 68

l Liira — 1 jnsM B UfV uwiMmu QA
1 ¥

> 20 Lira fö.^ 16

. QEiialMUlMty 1 Piino s 8 Beadl (G.) «X
1 Scudü (G. und 8Ub«)alOFM]iB>

100 Bajocchi A* BO

1 ÜDoetto =s 3 Dakati (G.) 10 30
1 DoMto = 10 Carlini 08 «9
1 CarUno « 10 Grani

1 Franca b lOO Centimti — 80

4 88

Ktxiko. . 1 Pmo od»r Piaatei =3 8 BeaL«! « 88
QuartilM lOO 0«nto 4 33,8

83,8
'

1 Dollar — 100 UMIU < 4
X xtiaaigo 41 35

06 80 ,

1 Gald«ii SB 100 Gaati 1X 71
'

ff A

^O.wftlirung mit 5 u 10 Iß

isiiACittOftuolua aucu X wunoiuiauOs 1

A

XO CAov

1 iiMwrL IndlMi). 1 Dukate (G.) nV

KOIW«g«D. 1 Krone 3 100 Oer« 1 18
IBpMieatludmsBftOrt 120 SoUtttago 55

10n«s 84 „in •

Oeiterreloh'XJngarn. 1 Vwninathaler 8
1 Golden tst 100 Nankftuev 8

60
'

1 Dukate (kaiaerL u« migtt^ (0.) 9
4 GuldenatQek« (G.) 8

16
1 Sikka-Bapl« Anna« ni 187fa« 8 "i
1 Kompagnie-Bupio (geaetzUcbaBaoh-
nungs- u. Geldeinheit) 98,5

1 Stani Pagod« Golds 8
1/12 R pleo (G.) 7 9fi

1 (.iMMubnr— IASilb«v.B«ffl«i(GO 89 67,6
1 Dürchem

1 Danik
»

4
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(BifnUllO*

Poxtagal.

ttttulaad.

'S P«IMlMldt

Serbien.

Spaniea«

Beflitzungen.
SfldAmexikuiisotae

FreiitMtBii.

Xtttkai «ad TzipoUt.

Tnnif.

Ytrewigte St&aten

Toa Hoidantflk»

1
1

1
1
1

1

1 TomAn= 10 Zoran
1 Kmu (Sähib-OUnB)
s 10 Sohahi
Snple SillMr
Peso Fuerte => 100 Centorot (1 Sol-

Oold «s 80 Pe«>») (Ö.) ^ ^
UiMH s 1000 Beb (BMÜmmg»-
MUnse)
Milieu (SÜber; =5 1000 K«U
Oonto 1000 Blllt«to o**

CorOa (Silberkrooe) — 1000 Bei»

CorÖ» (Goldkronä — 10 Mürel*

1 Tottw « 600 Bett
1 Lei (Piaster) = 100 Bau
20 Leistück (O.) _ , , . _
1 Silber-Bubcl 100 KopekAO (1 Ko-
peke = 8,2 Pfg.^

1 Halb-Imperiale = 5 Rubel {ß.)

X Papier-Bubel « S ML 70 Pf.

l RikBdaler Eiksmyrt « 100 OaM
20 Kronen (O.)

1 Krone = 100 Oere
^ , ^ .

1 FraiM » 100 Centlmat (od. Bftppen)

1 Dinar = 100 Para

l Peseta = 100 Cents

1 Duro Ä 2 Kscudo = 20 Realen (a

21 Pf ) = 10 Dfclmas = 84 Maravedia

1 Doblon de Isabel (G.)« 100 Bealen

1 Piaster s 100 Genta » 8 Baalet

W Pf.) „
1 Peso (Piaster) = 8 Reales « 84 Ma-
raredie

40 Para

100

180
"Dollar 100 Cents
Piaster (Grusch)
Atpec
Para 8 Aap««
Livre
JUsUk (Medjldl^
Btücke (G ) ^
Mediidie (SübermÜnae)= 20 Piaster

(1 tUrWeclie Lira « 18 ML 7» Vt)

Beutel (siehe Aogypian)

Piaster = 16 Kar ^ ^ ^
. Couranl Plaitar (Pato oorrlanta)

l Peso Maoaqiitaos=8Eaalai«»1000an-
taros

1 DoUar = 10 IMmaa « 100 Oenti
1 Dirnen = IQ " *

1 Eagla BS 10 DoUax {fit.)

1

3

98,1
56

SA

4 oV
4 18^

4500
4 00,7

45 50
8 7

75,8
ia10 la

8 80
16 80

1 15
22 20
1 IV

80
80
86

i 20,6
21 29

4 38»8

4 40
4 40

18

0,4
18

18
8 60

M"5
48

8 10
4 88

48
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rormeln and Ueoepte für pliotographisclie

Opwationen.

I. Negativ -Process.

Na»8e8 Colodion-Verfahren.
1. Reinigung der Glasplatten.

Man lässt die Platten in einer der nachfolgenden Flüssig-

keiten längere Zeit liegen.

a) Laekirte Platten In «iner Lösung von 1 Th, Soda in 4 TL
Wasser wenigstens 24 Standen, worauf man sie in ver-

dünnte Sftnre bringt;

b) frisehe unreine oder gebrauchte, jedoch nnlackirte Platten

in einer Fiässigkeit ans gleioliem Volumen Wasser und
Salppfprsänro . oder auch in einer Lösunir von je 60 Th.

Kalium biehromat und Schwefelsäure in lUÜO Th. Wasser.

Darnach wird mit Wasser gut abgespült und jede Platte

mit einem Handtnoh gnt abgerieben nnd getrooknet

2. Poliren der Glasplatten.

Mit Ammoniak. Man giesst einige Tropfen Ammoniak
auf, Terreibt selbes mit einem Leinentucb nnd pntzt dann mit
einem trockenen Leinentucb nach.

3. Ueberziehen der Glasplatten statt des Polireus.

Um das zeitraubende Poliren zu ersparen, können die

Platten entweder mit Albumin oder mit £autsehak (auch mit
Guttapercha) überzog-on werden,

a) Ueberzug mit All)uniin. 750 ceni Wasser und das Weisse
von einem Ei worden mit einer beliebigen Portion Glas-

stückchen in einer ij:eriiumii:en Flasche geschüttelt und
na. h dem Abscheiden des Srhaiimcs filtrirt. Die Albumin-
lösuiig wird wie Collodion auf die Platten aufgegossen

8*
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und die letzteren anf dem Plattenhalter oder mit der
Kante auf Fliesppapier jrestellt, an einem staubfreien

Orte «rotroeknct. Einige Tropfen Carbolsäure od^r ptwas

B:ilicy!RHnro-T,ösung machen die AlVmniinlösiinp haltbar.

W»Miii die Albuminlösang durch längere Zeit aufbewahrt
wurde, ist stets vor dem Gebrauche die erforderliche

Menge zu filtiiren.

b) üeberzug mit EautBohok oder Guttapercha. Man 158t

1 g weichen EantBohnlc in 100 ecm Chloroform (oder 1 Tlu
Guttapercha in 10 Th. Chloroform), yerdflnnt die Löenog
mit gereinigtem leichten Petroleumbenzin bis auf 1000 ccm,
filtnrt die LGsvng und giesst sie wie Gollodion aof die

gewaschene nnd getrociinete Platte auf.

4. Baretellnng Ton Collodionwolle nach J. M. Eder.

Man mischt 600 g Salpeter, 1000 com coneentrirte englische

Schwefelsftnre von 66 Grad B. nnd SO ecm Wasser und rührt
mit einem sterilen Glasstab um, bis der Salpeter gut yertheilt ist

Die Temperatur steigt auf 60—64 Grad C. Man taucht nun
in kleinen Partien (zu 5— 8 g) möglichst rasch 30— 40 g
Baumwolle unter, lüsst 10 Minuten unter öftern Umkneten mit
Glasstäben einwiiken und wirft die nitrirte Wolle dann in viel

Wasser. Man wäscht bestens und trocknet auf i'üesspapjer.

(Näheres s. PhoL Corresp. 1887. Ö. 240.)

5. R 0 h - C 0 1 1 0 d i 0 n.

Alkohol 50 Th., Collodionwolle 2 Th.. Aether 50 Th. Die
Wolle wird zuerst in den Alkohol gebracht, der Aether dann
alimählich unter wiederholtem Schütteln zugesetzt

6. Herstellung von Xtgativ-Collodion.

Man stellt die Jodirunggflüssigkeit nach einer der
folgenden Vorsehliften her:

a) Nach Eder (enthält Ammonium- nnd Cadroiumsalze in

Form Ton Doppelsalzen) 7 Jod»-admium, 3,2 g Jodammo-
nium und 1,2 g Bromammonium werden in 175 ccm
Alkohol gelöst und filtrirt.

b) Nach Kleffei: 7,5 g Jodeadmium, 0,7 g Judammonium,
3,7 g Jodkalium, 3,7 g liromcadmium werden in 240 ccm
Alkohol gelost

c) Nach H. W. Yogel: 1 Th. Bromcadminm nnd 5 g Jod-
cadminm werden in 90 ccm Alkohol geldst
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I. Neg»tiv*ProoeM. 115

d) Mit Kalium- and Cadminmsalzen: 1 Th. Jodlcaliam, ITh.
Bromdadmiom und 2 Th. Jodoadmiiim werden in 60 oem
Alkohol gelSsi

Zur Herstellung von jodirtem Negativ -Collodioa
mischt man 1 Volnmen der Jodimngsflüssigkeit mit 3 Volumen
Ton 2 proc. Rohcollodion . worauf man es nach einigen Tagen
gebrmu'ht Sollen sehr ]^!a^e Negative erhalten werden, so

fügt ni;iii dem Collodion etwas Jodtinctiir bis zur dunkelgelben
Pari^p ( der einige Tropfen Salpetersäure auf einen Liter Col-

lodion zu.

Für Strichreproduction wird auch empfohlen: 500 g
Aether, 400 g Alkohol, 16 g CollodionwoHe, gemiseht mit

1,6 g Ghloroaleinm, 7,8 g Jodcadminm, 4,7 g Jodammommn
gelost in 100 g Aklohol.

7. Silberbad.
Destillirtes Wasser 100 Th., salpetersaures Silberoxyd

10 Th. Tor dem Gebranelie eetxt man 2—3 Th. jodirtes

Collodion oder 2Vs Th. einer Löenng Ton 1 Th. Jodkalium in

100 Th. Wasser hinzn, ferner bei yerschleierten Bildern einige

Tropfen TerdQnnter Salpetersäure, bis der Fehler behoben ist.

— In der warmen Jahresseit ist m empfehlen, das Silberbad

abirakilhlen.

S. HerTorrufnngs-Fl&ssigkeit.
Bas Heryormfen erfolgt in der Bogel nur mit Eisensaken,

und zwar entweder mit Eisenvitriol, oder mit sohwefelsaurem
Eisenoxydul- Ammoniak, oder anch mit schwelelsanrem Eisen«

oxydul- Natron.

a) 2—3 Th Eisenvitriol, 2—3 Th. Eisessig, 3—6 Th. Alkohol
auf 100 Th. Wasser.

b) 5 Th. schwefeis. Eisenoxydulammoniak, 5 — 7 Th. gewöhn-
liche Essigsaure. 5 Th. Alkohol auf 100 Th. Wa?ser.

c) Für Strichreproductionen: 1000 Th. Wasser, 30 Th. Eisen-

vitriol, 16 Th. Kupfervitriol, 50 Th. Eisessig, 30 Th.

Alkohol.

9. Verstärkungs-Lösungen.
. Zur Verstärkung werden in der Kegel Pyrogallussäure-

Lösungen unter Zusatz von kleineu Mengen einer Silberauf-

lösung vor dem Fixiren verwendet, bisweilen Eisenvitriol-

lOsung; bei fixirten Platten, und swar insbesondere für die

Beprodnetion von Zeichnungen, Stichen u. dergl. werden auch
IJranVerbindungen, Jod, Kaliumpermanganat, Kaliumbichromat
mit Bleinitrat und rothem BlntlaugenBaKs, Schwefeiammonium
ben&tzt.
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1. Mit PyrogftllnBs&ure:
a) 1 TL Pyrogallussäure, 1 Tb. Oitroneiurftiira, 20 Th. Al-

kohol auf 250 Th. WasFer

:

b) 1 Th. PyTOgallassäare, 3 Th. Gallussänre, 15 Th. iro^vöhn-

lieh (3 Esiigsäare, 2 'ik CitroneDsaai-e auf lÜOO Tii»

Wasser.
Zu einer von diesen Lösungen ist tropf - u weise zuzu-

setzen eine Lösung von 3 Th. Silbeiiütiat, 5 Th. Alkobol
auf 100 Th. Wasser,

e) 4 Vol. einer LOsnng von 1 Th. Pyrogalloseftare in 10 Th,
Alkohol werden am 100 YiA, Waeeer Terdinnt; diese

Fl&Bsigkeit wiid nnmittelbar vor der Anwendnog mit
gleichviel einer Lösung ans 2 Th. Silbemitrat, 3 Th.
Gitronensäure und 100 Th. Wasser (im Sonuner 4 Th.
Citronensäure) gemischt.

2. Mit Eisenvitriol: 2 Th. Eisenvitriol, 1 Th. Essig-
säure, 4 Th. Alkohol von 90» Tr. auf 410 Th, Wasser.
Nach Bediufniss Zii^^nfz von einigen Tropfen einer Lö^nn*^

von 3— 5^/o Sillternitrat. — Statt der erwähnten Eiaeniösung

kann auch ein gewöhnlicher Eisenentwickler benntzt werden.

3. Mit Bleinitrat und rothem Blutiaugensalz
für höchst intensive Negative zu Strichreprodnetionen : das

fixirte und sorgfältig gewaschene unterexponirte Negativ (ganz

dönn und schleierlos!) wird in eine Lösung von 4 Tb. Blei-

nitrat und 6 Th. rothem Bluthuigensalz in 100 Th. Wasser gelegt

(oder damit ftbergossen), dann gut gewaschen und mit einer

Losung von 1 Tb. Sehwefelammoninm in 1 bis 6 Th. Wasser
übergössen. Das Negativ wird schwarz nnd nndnrohsichtig.

4. Mit Jodkalinm- nnd Qnecksilber-Snblimat sit

Negativen f&r Strichmanier. Das Negativ wird (wenn nOthig)

einmal oder mehreremale mit Pyrogallus und Silber ver-

si&r)ct nnd h.Kirt. Das gleich nach der Entwicklung krifkig

kommende Bild braucht keine Pyrogallnsverstärkung, denn es

wi'irde durch diese nur in den Ausläufern verschleiert werden.

Parin wird eine Lösung von 1 Th. Quecksilbersublimfit, 3 Th
Jodkaliiim in 200 Tb. Wasser aufgegossen. Etwa spceieJl zu

kräftiirrude Stellen werden nach dem AViSpülen und Ab-
tropfen (durch Vi Stunde) mit der Queksilberlösung bepinselt.

5. Mit Kupferbrom id: Man übergiesst das Negativ

mit einer Lösung von 1 Th. Kupfervitriol. V2 Th. Bromkalium
in 16 Th. Wasser oder einer Lösung von 1 Th. Kupfeibromid
in SO—40 Th. Wasser, bis ein dichter weisser Niederschlag
erfolgt ist, wftseht ab und übergiesst mit SUbemitrat-Ldsung
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1 : 20, wodurch iatenfiiye Schwärztmg erfolgt (Für Strich-

Eeproductionen.)

10. Fixir-L0sangen.

1. Mit unterschwefeligsaurem Nation; 1 Ik. deä äalzee auf

4 Th. Wasser.

2. Mit Cjr&nkalium: 1 Tb. des Salzes auf 2b Th. Wasser.

11. Abziehen von Oollodion-Negativen vom Glase.

Man legt die ganz trockenen n cht gefirnissten Negative

horizontal und gierst folgende Gelatinelösung ungefähr liom
hoch anf : dO Th. Gelatine, 20 bk 100 Th. Euessig, 10 Th.
Glyoerin und 200 Th. Wasser* Nach dem Ersterren der
Matineschieht stellt man die Platte an die Wand« lässt sie

trocknen, schneidet die Bänder ein und siebt ab. — Die
Schicht lässt sich stets gut ablösen, wenn man die Platte gut

gereinigt und vor dem OoUodioniren mit Talk abgerieben hat.

. 12. Ferrotypie (CoUodion-Bilder auf schwarz
lackirtem Bleeh).

Collodion: 240 Th. Alkohol, 240 Th. A^^tlier, 4 Th
Jodammonium, 2 Th. Jodcadminm, 2 Th. Bromcadmium, i» )m
8 Th. Collodionwolle.

Entwickler: 1 Th. Eisenvifrio] , 16 Th. Wasser, 1 Th.

Essigsäure und 1 Th. Alkoh- i
— oder: 13 Th. Eisenvitriol,

420 Th. Wasser, 22 Th. Alkohol, 1 Th. Salpetersäure.

Fixiren: Cyankalium-Lösung.

13. Negativlack.

1. Vorg(-»hrift: Man löst 160 Tb. unut' bleichten Schellack,

18 Th. Saudarak, 1 Th. Eiciniisöl in lüüO Th. Alkohol und
filtrirt. Gibt eine haite Schicht.

2. Vorschrift: Man löst 167 Th. Sandarak, 33Th. Bidnusdl,
17 Th. Kampfer, 17 Th. Tenetianisehet Terpentiii in 1000 Th.
Alkohol auf. Derselbe ist weicher und nimmt die Bldstifi-

Betonehe gut an.

14. Mattolein.

Um die Fimissschioht für Bleistift-Ketouche gut empfäng-
Uoh zu machen, reibt man sie mit einigen Tropfen Mattolein

ein. Man stellt rlncsel>>e durch Auflöcen TOn 1 Th. Dammar-
harz in 6 Th. ordinärem Terpentinöl her.
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Oder: man löst 2 Th. Dammarharz und Vi Th. Gutta«

percha ia 50 Th. Benzin.

Oder: (naoh Jnndfinrek) 10 g Damraar, 75 ^ rectiflo.

Teq[>eiitmöl und 75 g Benzin nebst 50 Tropfen Layendelöl.

15. Mattlaok.

Mattlack kann hergestellt werden aus A. 2 Th. Sandarak
gelöst in 28 Th. Aether. B. '/a Th. Canadalbalsam gelöst in

12 Th Stoinkohlenbenzin. Man mischt A. und B. und filtrirt

duroh Papier. Ein grösserer Zusatz von Benzin gibt eine

grobkörnigere, mehr Aether eine feinkörnigere Schicht. —
fene andere Vorschrift ist folgende: I. 16 Th. Sandarak, 6 Th.

venetian. Terpentin, 4 Th. Lavendelöl und 88 Th. Alkohol,

n. 6 Th. Kampfer, 22 Th. Alkohol, 1,3 Th. Aether und 11 Th.

WaBser. Man miaohi I und JI.

Verfahren mit Bromsiiber-Collodion.

Man löst 7 g einfaches Ammoninmcadminmbromid in 40 ccm
Alcohol und setzt 80 ccm 4proe. Kohoollodion und 60 ccm
Aether zn; unmittelbar vor dem Mischen mit der Silberlösung

fügt man b Tropfen Königswasner zu. B) 11 g Silbernitrat

gelöst in J5 ccm Wasser wird mit 60 ccm erwärmtem Alkohol

gemischt und 80 com RohcoUodion und 80 ccm Aether zu-

gesetzt. Man gieset die LOeung A in B unter heftigem

eh&tteln, Iftast 24 Stunden stehen und gieset dann in viel

Waaeer. Da« geßiillte Bromsilbereollodion wird getrocknet nnd
ond 6 bis 7 g davon in 100 ccm Alkohol-Aether (1 : 1) gelöst.

Man übergiesst damit Glasplatten, deren Rand mit Eautsehnk«
lösung überzogen ist und taucht nach dem Erstarren in Tannin-
lösung (1 Th. auf 30 Th Wasser). — Als Entwickler dient:

50 ccm gesättigte wässoiiLre Soda-Lösung, 1— 20 Tropfen
Bromkaliuralösung (1 : 10) und 5 cem Pyrolösung (dargestellt

aus 10 g Pyro, 25 g Natriumsulfit und g Citronensäure). —
Die Eüipliudliehkeit dieses Verfahrens ist ^j^ oder Va vo,n

nassen CoUodionplatten. Es eignet sich anoh für Diapositive.

Verfahren mit Bromaüber- Gelatine,

1. Siede-Emniaion.
A. Bromsalz-Oelatinelösung (in einer Flasche von ^/^ bis

11 Inhalt); 20g Winterthur*Gelatine, 24 g Bromhaliam, 8 eom
Jodkalium-Löenng (1 : 10), 200 oem Wasser.
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B. Silbernitratlösnng: 30 g kiystallisirtes Silbernitrat,

135 fcm destilUites Wasser , 1--3 Tropfen coneentrirte Sal-

petersäure.

r. Gelatinn-Lösnng: [In einer Flasche Ton iVa bis 2!
Inhalt): 30 g h^rler Gelatine (oder ein Genüsoli ¥on liarter

und weicher), 500 ccm Wasser.

Die drei Flaschen werden in warmes Wasser Ton circa

60^ G. gestellt, um die Lö«nnir zu bewerkstelligen. Die fol-

genden Operationen werden in der Dunkelkaiumer vorgenommen.

Dip Silherlösung B wird in die Bromsalz-Gelntinelöpiin? A.

in kleinon Quantitäten (etwa 10- bis 1-ömnl) <:o!^ossoii . die

Flasche verschlossen und tüchtig geschüttelt, wobei die Jßmui-

sionirung erfolgt.

Die „coneentrirte" Emulsion wird in einen dünnwandigen
GlaskoHien gegossen und der letztere in einen Blechtopf mit
siedendem Wasser gestellt, das Wasser durch eine unter-

geäteilte Spiritus- oder Glasfiamme in vollem Sieden erhalten

und beim ganxen QnaDtnm die Emolsion 15 Minuten, beim
halben Quantum 10 MInaten darin belassen. (8. Ed er, Photo-
graphie mit Bromsilbergelatine 1886.)

Hierauf wird die gekochte Mischung sofort in die Gelatine«

lösung C gegossen, welche mittlerweile abgekühlt und nur
30— 40^0. warm ist. T>f\9 Gemisch wird 5— 6 Minuten lang

tüchtig geschüttelt, dann in eine Porzellanschaie oder ein

Bechercrlas iiegossen und zum Abkiihlen in völliger Dunkel-

heit bei Seite gestellt. Nach 12 Stunden ^über Nacht) ist die

Emulsion zu einer Gallerte er8tari*t.

2. Silberoxydammoniak-Emnlsion.

A. 20 g Bromammonium, 3 ccm Jodkaliumlösung (1 : 10),

4ö g Winterthur- Gelatine und 350 ccm Wasser.

B. 39 g Silbernitrat gelöst in 3ö0 ccm Wasser und mit

Ammoniak bis zum Verschwinden des anfangs entstandenen

biannen Niedersehiages yersetzt

: Man trSgt B in die 35—40^0. wanne Losung A ein,

* digerirt im Wasserbade bei 36^ 0. diireh Va Stunde und giesst

in eine Soliale sum Entanren aus, worauf man wftsohi

. Entwickler f&r Bromsilber-Gelatine-Platteju

a. Eisenoxalat-Entwicliler.

A« 100 g. oxalsaures Eali,

300 eom destillirtes Wasser«
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B. 100 g Eisenvitriol,

300 ccm Wasser,

6 Tropfen coDcentiirto SeliwefeMiire.

I)io Lösung A hält sieh iinbofzrenzt lange; die Lösung ß
ein« Woche lang und wird unbrauchbar, sobald sie gelb wird.

Unmittelbar vor dem Gebrauche mischt man drei ßaniii''

theile A mit einem Rnumtheil B. Das Bild ist in diOBtm
Entwi^^-klor in drei bis vier Minuten fertig entwickelt.

Für überexponirte Platten setzt man ?nif je 100 ccni luit-

witkler zwei bis vier Tropfen Bromkalmnilosung (1 Th. Brom-
kalium »nf 10 Th. Wasser) zu; dieser Znsatz bewirkt ^rrosse

Klarheit der Platten und gibt den Biidern mehr Kraft und
Gontraste. Ueberexponirte Platten oder solche, welehe man
«ehr kriUfftig erhalten will, kann man aneh mit aohon «inmal
gebranohtem Entwickler benrormfen.

Als Beschleu nifrer dient eine Lösung von einem Theil

Fixirnatron in 200 T heilen Wasser, welehe sich acht Tage
lan^ hält. Man füge davon 2 bis 4 Tropfen zu 100 com Ent-
wickler.

Ist die Eiitwickluug beendigt, so spült man mit Wasser
gnt ab und fixiit.

b. 8oda-£ntwiokler.

A. 100 g nentralea sohwefligsanrea Natron (krystalliiirt),

500 g dettUlirtee Waaser, 14 g Pyrogallol nnd 6 bia 10 Tropfen
Sohwefelsänre.

B. fiOg kiyBtalliairteskoblenianrtt Katron, cbemiach rein

(von calcinirter, watserfreier 8oda nimmt man die Eftlfte),

600 g destUlirtea Waeeer

Man mischt für Portraite und Landschaften:

20 com Soda-Ldsong;
20 com Pyro-Ltenng,

und nur 20 ccm Wassar.

Aueii hier gilt dieselbe Eegel, betreffs der Verdünnung
mit Wasser, wie beim Pottaschen-Entwickler (s. u.). Ver-
dünnt man den Entwickler mit zwei Theilen Wasser, so erhält

man sehr zarte Bilder, muss aber die Platte SO bis 45 Minuten

im Entwickler lieeen lassen. ((h}t geeiirnct für Interieurs,

Momentbilder, Laiidbchaften mit grellen Beleuchiungscontrasten).

Als Verzögerer dienen einige Tropfen Bromkaliumlösung
(1 : 10).
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0. Der Fotta8olieQ*£otwiokler.

Der Verfaster benntst naehfolgende Yorsel&rift:

A. 100 ecm Waeser.

25 g zentrales schwefiigsanres Natron (Natriam-
siillit).

3 V>is 4 Tropfen concentrirto Schwefelfiaure,

10 Pyrogallol.

werden aufgelöst ^in der angegobonen Reihenfolge) und fiJtrirt

Die Lösung ist mehrere Monate haltbar.

B. 200 com Wasser,

90 g koMeneaaret Kali oder Potfasebe (frei Ton
Chlorsalzen},

25 g neutrales schwefligsanres Katron
werden aufgelöst and nach dfterem SohUtteln die meistens trübe
Iidsnng liltrirt.

Vor dem Gebranobe miscbt man fftr Portraite and Land-
schaften :

100 com Wasser,

3 ecin Pyro -Lösniiii (A),

3 cem Pottaschen- Lösung (B).

Zeitdauer der Entwickeluii^ : 2— 3 Minuten.

Sind sehr 8tari:e Beleneäangs*OoDtraste in dem Bilde

Torbanden, so kann man den Kniwickler neoh mit zwei Theilen

Wasser -Terdfinnen (z. B. Interieurs, weisse Gegenstitode anf

einem grünen Hintergrund von Laubwerk).

Der Terd&nnte Entwickler eignet sich gut für Moment-
aufiiahmen. Daner der Entwicklnng 10—30 Minuten.

Nach (\c-m Entwickeln spült m\m gut mit Wasser ab,

legt die Platte während einiger Minuten in ein Alauubad
und fixirt.

d. Hydroxylamin- Entwickler.

A. ITh. «alzsanres Hjdroxylamin, gelöst in 16 Tb.
Alkohol,

B. 1 Tb. Aetznatron, gelM in 8 Th. Wasser.
Vor dem Gebrauche mischt man 00 Ih. Wasser, 8 bia

5 Th. A mit 5 Tb. B.

5. Das Fixireo.

L Gewöhnliches Fixlrbad: 1 TL Fiximatron in 4Th.
Wasser oder beqnemer: ein Theil gesättigte w&sserigo Fixir-

natnA-LöBung gemischt mit 2 Theilen Wasser dient als

Fixirer. In diesem Bade bleiben die Platten Hegen » bis jede
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122 I. Negativ - Procest.

Spnr Ton Bromsllber (toü der R&ekBeiteite besehen) yer-
Bchwiinden ist.

II. Gemischtes Alaun und Fixir-Bad: Um dasAb-
lösen der Gelatineschicht in den Fixirbädern. welches namentlich
im Sommer leicht eintritt, m vprhindem und die Schicht zu
festigen, mischt man 1 Th. 1 'ixirnatronlögiing (1:4) mit ^/j

bis 2 Th. gesättigter wasserifier Alaunlosung. Die Mischung
wird bald trübe unter Ausscheidung von Schwefel und schwefliger
Säure, wiikt aber trotzdem zweckentsprechend. Man ver-

wendet sie am nächsten Tage.

6. Das Verstärken.

Srseheinen die NegatlTe nach dem Fixiren und Trocknen
m schwach, so kann man sie Terstarken.

Die Platte wird zuerst in Wasser, dann in eine Lösung
von 1 bis 2 Theilen Quecksilberchlorid in 100 Theilon Wasser
gelegt, bis die gewünschte Kraft erreicht ist; man wäscht

dann oberflächlich ab und iiV»pri^ie-st mit einer Lösung von
10 Theilen neutralem schwel iigbauien Natron in 100 Theilen

Wasser; wodurch die Farbe grauschwarz wird. Diese Methode
ist sehr zu empfehlen , weil die so verstärkten Platten beständig

im liebte sind und gnt eoptren.

7. Das Abschwächen.
I. Mit Cyankalium: In manchen Fällen ersebeint

ein Aufhellen der Negative durch Uebergiessen (respective

stellenweises Bepinseln) mit starker Cyankalium-Lösung von
Vortheil.

IT. Mit oxalsaurem Eisenoxyd: Ein andt-rer guter

Abschwächer wird hergestellt, wenn man die grünen Krystalle,

welche sich beim Stehen von Eisenoxalat- Entwickler in oflfenen

Schalen freiwillig bilden, in gewöhnlichem Fiximatron auf-

löst In dieser Flüssigkeit lässt man die fixirten Platten naeh
oberflächlichem AbspQlen liegen, bis sie hinreichend ab-

geschwächt sind.

in. Jiüt rothem Blutlangensalz: Man stellt eine

Lösung von 1 Th. rothem Blutlaugensalz in 10 Th. Wasser her

und fügt 5 bis 10 ccra auf ungefähr 100 ecm Fiximatron-
löf^nnir (1 : 8) hin/.u. Die Negati?6 schwächen sich in dieser

Flüssigkeit gleichmässig ab.

IV. Mit Kupferchlorid: Man löst 10 Th. Kupfervitriol,

30 Th. Kochsalz und 120 Th. Wasser (es bildet sich durch
Dnrebzersetzung Kupferchlorid). Um einNegativ abzuschwächen,
mischt man 1 Th. dieser LQsUng mit 10 Th. Wasser und legt
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I. NAgattvProcMt. 128

dje fixirte und gewMehene Platte auf mehrere Minuten hinein,

bis es mit einem weisslichen Niederschlag bedeckt erscheint.

Man spült mit Wasser ab und badet in verdünnter Ammomak-
lösung (1 : 6), worin die Schwächung erfolgt.

Klttrang Ton CMatme^NegaUven welche duroh
Pyro-Entwickler gelb gefftrbt wurden.

Die fixirten gewa?r'honen Negative werden in das Bad gÄ»

tauclit und mehrere Stunden darin belassen.

Oder:

Gesättigte Alaunldsimg . 1 Liter

Salzsäure' .50 com.

Das Negativ wird fixirt, zwei bis drei Minuten unter dem
Erahnen gewaschen, durch einige Minuten in das Bad gelegt,

dann gut gespült.

Absiehen von Gelatine-*Negativen für den
Liohtdruok.

Die abziebbaren Platten werden wie gewöhnlich entwickelt,

fixirt, gewaschen und getrocknet, aber nicht lackirt, sondern
mit einem mittelmässig starken Roh-Collodion übergössen.
Naot dem Trocknen wird die Phitt« auf einem Nivellir-

Gestelle vollkommen horizontal gelegt und von der Mitte aus

ungefjihr 2 Millimeter hoch mit folgender, nur schwach lau-

warmen Gelatine- Lösung begossen; 75 g Gelatine, 500 com
Wasser, vermischt mit 10g Giycerin; das Gemisch wird durch
Flanell filtrirt.

Etwa entstandene Blasen sind mit einem steifen Papier-

streifen an den Rand zu schieben. Wenn die Schichte er-

starrt ist, werden die Platten stehend an der Luft getrocknet

und hierauf mit einem KegatiTfimiss oder sehr yerdünntem
BohcoUodion uberzogen. Wenn die Platten abermals trocken

sind, wird die Schichte mit einem scharfen Meseer rund berom
eingcBcbnitten und abgezogen.

Die abgezogenen Negativ-Folien bewahrt man am besten

zwischen Papier und weisser Pappe auf.

Wasser . .

Alnnn . .

Citionensäure

1 Liter

200 g
100 g
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OrthoobromatUohe Bromsilber-Gelatineplatten.

a) Mit reinen Farbstoffen hergestellte Platten.

Hierxn eignen sieh rorzüglich reine Bromstlberelmulsionen

oder solche von geringem Jodsübergehalt. Man fdgt anf
1 1 geschmolzener EmulBion 1^/3 — 2 ccm der Ldsnng eines

sensibilisirenden Farbstofi'es in einer Concentration von 1 Th.
finf 500 Th. Wasser zu. Als Sensibili?ator ist ^e«onders Ery-

throsiu oder Chinolinroth für grosse Gelb- und (.Trüneiupfind-

]irbkeit zu empfehlen; Cyanin steigert die EmptindliehkeU für

Orange und Roth.

Orössere GelhoTTi] liiidli rhkpit erhält man durch Bad^n der

trocl^enen Emulsionsplatteu in ammouiakalischen Farbstofi-

lösunsren, z. B. 100 com Wasser, V2— 2 ccm Ammoniak und
1 — 2 com firythrosin (1:500), durch 2—3 MnuUeu. Weicht
man zuvor die Platten in Wasser für einige Minuten ein, so

erhält man reinere nnd weichere Platten.

Gut wirkt auch ein Vorbad von verdünntem Ammoniak;
s. B. zur Herstellnng von Cyaninplatten werden die Brom-
silberplatten zunächst in ein Yorbad von 100 com Wasser
und 0,25 — 2 ecm Aetzammoniak gebracht, worin sich die

Schiebt lockert; nach 2 Minuten nimmt man sie heraus, lässt

abtropfen und badet in einer Cyaninlösung (100 Th. Wasser,
1—2 Th. Ammoniak. 5— 10 Th. Alkohol, 2-5 Th. alkoho-

lische Cyaninlösung 1 : öOO) durch 2— 4 Minuten und trocknet.

Man erhält mit den Cyaninplatten nicht nur schöne Speetrnm-

photographien Ms ins lloth, sondern auch orthochromatische
Photographien von Oelbildern.

Auch für Erythrosiuplatten kann ein Ammoniakvorbad
benutzt werden» worauf das obige Erjthrosinbad oder eine

Mischung von 25 ccm ErythrosiniOsung (1 : 1000), 4 ccm Am-
moniak und 176 ccm Wasser als Bad angewendet werden.

Verwendet man Chinolinroth so wird das Bul na?

200 ccm Wasser, 2— 3 ccm Chinolinlösung (1 Th. Farbstoff

srelöst in öOO Th. Alkohol) und Vs-^l ecm Ammoniak her-

gestellt.

I^essere Rothomj'liTi^lüehkeit als Chinolinroth oder Erv-

throsin allein geben Gemische mit Cyanin, wovon be^iuiders

das nnter dem Namen .^zalin in den Handel kommende
Gemisch von Chinolinroth und Cyanin gute Farbenemplindlich-

kmi gibt. Eine analoge Mischung erhält man durch Lösen
von 1 g Chinolinroth in 500 ccm Alkohol und Zusatz einer

Lösung von 0,1 g Cyanin in 50 ccm Alkohol. Die Bromsitber-
Platten kdnnen (nach einem Ammoniak-Vorbade s. u.) in einer
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Misohniig von ^/a— 1 com dieses Faibstoffgemisohes, 100 ccm
Wasser und Ammoniak gebadet werden.

Vor dem photographischeii Objectiv bringt man ein hell-

gelbes Spiegelglas an, damit das Btan abgedämpft wird. Es
empfiehlt sieh, orangefarbiges OoUodion herzustellen und
damit weisses Spiegelglas in der gewttnsohten St&i^e zu &ber-

«elien. Man löst 0,3 g Aurantia in 25 com warmem Alkohol
und ftgt die Lösung zu 75 oom Sprooentigem BoheoUodion.

Die orthochromatischen Hatten sind bei möglichst stark

ged&mpftem, donkelrothem Lieht in die Oassetten au legen.

Man ezponirt dann S—4mal länger, als man ohne gelbes

Glas exponiren würde, jedoch ändert sich die Beliebtungs*

zeit sehr staik, je nach der Natur des aufzunehmenden Gegen*
Standes und nach der mehr oder weniger dunklen Farbe des

gelben Glases, und kann unter Umständen auch das lOfache
betragen.

Hierauf legt man die Platte bei mögliebst schwachem,
dnnkelrothem Licht in den Entwickler. Man V.eginnt mit altem

(schon einmal gebraucht« ii Hisenoxalat- Entwickler . deckt die

Tasse vollständiL;: zu und sieht nach einigen Minuten nach.

Bei richtiger Exposition beginnt das Bild langsam zu erschei-

nen; nach 5— lU Miiiuteu sind ziemlich alle Details ei*schienen,

aber das Bild ist häufig noch zu schwach. In diesem Falle

fügt man die Hälfte oder gleich viel frischen Entwickler hinzu
und entwickelt noch 10 Minuten lang.

Bei schwierigen Objecten dauert die Entwicklung bis

30 Minuten. Derartige langsam entwickelte Bilder sind

immer schöner als rasch entwickelte. Das NegatiT erscheint

nach beendigter Entwicklung in der Aufsicht ganz zugedeckt,

in der Durchsicht aber ist es gut kenntlich. Nach dem
Fixiren kommt das Negativ schön gezeichnet und klar zum
Vorschein.

Man wascl^e und fixire wie gewöhnlich.

b) Mit Erythrosinsilber.

Mischungen yon £i7throsin oder Eosin mit Silbernitrat

geben Niederschläge einer Silberverbindnng, welche sehr

empfindlich fiir gclltes Lieht sind und als Sensibilisator für

Bromsiibergelatin=^ ki-äfriger als die reinen Farbstoffe wirken.

Man erhält so lai in iu mpfindliche Platten . welche empfindlicher

als gewöhnliche biuil und in der Eegoi keiner gelben Scheibe

bedürfen. (Oberuetter und H. W. Vogel.)
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Zur Hmtelloiig eines Erythrosinsilberbades mischt man
25 ccm Ei-ythrosinlösung (1 : 1000),

1 ecm Silbernitratlösung (l : 80),

Vs (= 8 Tropfen) Ammoniak,
75 ecm Wasser.

Mail bade dio Platten darin eine Minute und trockne sie

im Dunkeln. Als Entwickler nehme man Pyro-Soda-Entwickler.

Empfindliche Emulsionen vertrn szen weniger, unemplind-
licbere mehr FarbstoÜ*. Die PlaUca halten sich höchstens

Das ErythrosiJisilber kann auch separat gefällt, gewaschen
und aufgelöst werden. .Man fällt 50 ccm einer Erythrosin-

lösung (1 : 1000) mit Silbernitrat, sammelt den Niederschlag

auf einem Filter und wascht ihn, löst in 2

—

4. cem Ammoniak
nnd 20 cem Wasser und verd&nnt auf 200—300 ecm; darin

werden die Platten gebadet und wie die Torigen behandelt.

Orthoohromatisohes nasses CoUodionverfahren.
Gefärbtes Collodion: Man löst 0,03—0,1 g Ery-

throsin, Bronianimonium und IV2 ? Bromcadmium in

30 ccm starkem Alkohol bei gelinder Wärme, filtrirt und
mischt 1 Vol. dieser Lösung mit 3 Vol. Rohcoliodion (2 proc).— Als Silhorbad dient eine Lösung von 20 Th. Silbernitrat

in 100 Tb. Wasber, dem man 2— 3 Th. Alkohol und 3 bis

6 Tropfen Salpetersäure (oder Essigsäure) zusetzt. Man kann
einige mit gefärbtem Collodion überzo^eiiti TJatten darin

baden, bevor man das Bad vemendet. — Das Silbern dauert

6 Minuten und oft noch langer. — Kaeh der Belichtung tauoht

man die Platte in ein zweites Silberbad (10 Th. Silbemitrat,

100 Th. Wasser und 4—8 Tropfen Salpetersäure) und ent-

wiokelt wie gewöhnlich beim nassen Collodionverfahren. —
Man kann ohne Gelbscheibe arbeiten. — (S. Eder's Ausfähr-
llches Handbuch der Photographie 2. Band.)

CMorsiibergelatine für Diapositive xnit

Hervorrufong,

Barstellung der Emulsion.

A. 60 ccm Wasser, SO g Silbemitrat
B. 200 ecm Wasser, 26 g Gelatine, 14 g Chlomatrium.
C. 250 ccm Wasser, 26 g Winterthur-Crelatine.

Durch Erwärmen zu lösen. Im Bnnkelzimmer mischt
man B mit C und giesst langsam unter ümschütteln A hinzu.
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Naeh dem Abkühieu wird in gewöhn Ucher Weise gewaseiiea.
Obige Men^e gibt etwa 2 i Emulsion. Belichtung bei Tages-
licht im Copin ahmen '/^— 2 Minuten.

EntwiekUr fftr Chlorfilbirg«Ulin«L

Die Bilder werdtn mit schwsehcr LOsüttg Ton Ritea-
oxiUat od«r EiMMitnl oder Hydroobmon entwickelt.

I. Der EisenoTalat-Entwi ekler wird hergesMHdv^)^
Mischen gleicher Raumthoilo folfiipncler Lösungen:
' A. 25 Th. neutrales o.miI saures Kali, I Th. Bromanuno-

nium und 100 Th Wasser.

B. 10 Th. Eisenvitrioi, löOTh. Wasser und etwas Oitronen-

säure.

Ii. Eiseneitrat-Entwickler. Man Idst

A. 25 g OitroDensftnFe, 700 eem Wasser und ISeem Am-
moniak (Ton 0,91 sp. 6 ).

B. 1 Th. Eisenvitriol in 3 Th. Wasser.

0. 1 Th. Kochsalz in 90 Th. Wasser. Man mischt 15 ¥»1. A
mit 5 Vol. B und 1 Vol. C.

in. Der Hydrochinon-Entwicklor wiH dargestellt

durch Mischen von 30 eem Wasser, 10 Troplen alkoholischer

Hydrochinonlösung (1:20), 5— 10 Tropfen wässeriger Kalium-
carbonatlösung (1:5) und 1 —3 Tropfen Koehpalzlösnng (1 :20).

Als Pixirer dient untersehwefligsaures Niitroii.

Vergoldung nach dem Fixiren (nach Eder-Pizzighelli).

. Lösung a: 1000 Th. Wasser, 40 Th. Bhodaii*Ammonui%
30 Th. nntersohwefligsaures Natron.

Ldsnng b: 1000 Th Wasser, 60—SOTh. Lösung von Chlor-
goldkaliiim (t:oO).

Beide LdsungeD werden Tor dem Gehraache zusammen-
gegossen.

Chloro-Citrat-Emiüsion für Diapositive ohne
Hervorrulung.

Man mischt eine Lösung von 15 Th. Silberüitrat in 48 Th.

WasRer mit einer wrti iüen Lösung von 16 Th. Geliiiine in

160 Tii. Wasser und lu^i dann eine Lusiing von 4 Th. Chlor-

natrinm, 4Th. citronensaurem Kall in 48 Th. Wasser hinzu,

Iftsst erstarren und wäscht die zerkleinerte Gallerte dnreh
10—30 Minnton in kaltem Wasser. Man trägt die Emnlsion
aof Glas auf, trocknet, copirt, bis der Druok kräftig crs^ hie*

nen ist, und iixirt in Fiximatronlösong. Man kann die Bilder

aaoh vergolden

Das Korn dieser Diiwositive ist ausserordentlich fein.

9
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Copirprooesft auf CMorailber-Oelatindpapier

mit HerTorrafüng.
Die Dantellnng: der Emulsion ist ähnlLoh wie bei 01m-

ng (8. den I Jahrgang des Jahrbuches S. 153, sowie

Edei''8 Ausfuhrliches Handbuch der Photographie III. Band).
Vergoldet werden die Bilder vor dem Fizirea ätmlioli

wie Albuniiiibilder.

Maa kann auch .Vergolden und fizirea in einem Ba.de
(nach Warnecke).

A. ünterschwöi Jigbaures Natron 87 g B. Goldchiorid 1 g
Wasser 870 „ Wasser . . 580 „
Min fuge zur Lotung A unter gutem BQliren 190 g von

Lösung B.
Das Bad ist alsdann fertig för den Gebrauch. Es ver-

bessert sieh beim Aufbewahren, kann wiederh(4t gebraneht
werden und ist nur leitweilig mit etwa« fiisehem Fizimatron
nnd etwas Goldlösunjr (B) zu kräftigen.

Das Bild muss in diesem Bad 10 Minuten bleiben, wenn
es sowohl getont als tixirt sein soll.

GopirprooesB auf Chlorsüber-Gelatinepapier
ohne Hervorrufung.

Die Bilder werd^^n im Copirrahmen kräftig cnpiit und
dann vergoldet und üxirt. Es eignet sich hierzu Chlorocitrat-

emulsiou.

L Methode naeh Obernetter.

Tor dem Vergolden werden die Oopien durch 2 bis

3 Minuten in Wasser gelegt Sodann werden dieselben in
folgendem Goldbade getont:

Lösung I:

1000 g Wasser,

20 g Rhodanammoninm,
1 ? unterschwefligsaures Natron.

Lösung IT:

100 g Wasser,

1 g Chlorgold.

Um das liad nun anzusetzen, nimmt man 100 Th. der

Losung I und 7— 8 Tb. Ldsung II. Naeh dem G«braueh
kann dasselbe filtrirt aufbewahrt werden, und h&lt sieh sehr

lange; vergoldet es zu langsam, so kann dasselbe dun^L Zn-
satz von ^li—l com Ldsnngll hinl&nglich Terstftrfct werden.

Basselbe gilt von der Hervor«
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Im Goldbftde müssen die Copien so lange Terbleiben, bis

«ie sich blan, in der Dnrebficht jedoch schön braunroth z(>i£ron.

Aus dem Goldbade kommen die Bilder direct in eine Fixir-

jiatronlöBung (l zu 10) und genügen 5 Minuten zum voU-
ötandigen Ausiixiren.

Nach lV2 8tüDdigem Waschen in mehrfach gewechseltem

asser werdöü die Copien behufs Härtung der Bildschichte

in ein Alaunbad von 1000 g Wasser und 50 g Alaun gelegt

<15 Minuten lang) und gewaschen.

IT. Methode.
Goldbad für braune Töne: K) Th. Rhod?>nammnninm

gelöst in 500 Th. Wasser: dazu kommen 50 Th. Chlorjiold-

lösung (1:100). Das Bad wirkt 1— 2 Tage nach dem Misclien

besser nnd kann wiederholt gebraucht werden, wenn man
<joldlösung hinzufügt.

in. Mothode Tonen und Fixiren nach Dr. Stolze.

Man löst '6b Tk Fixirnatron, 9 Th. Kochsalz, 4 Th. Alaun,

2 Th. Rhodanammonium in 150— 200 Th. Wasspr nnd benutzt

-das Bad nach 4— 8 Tagen. Man giesst vom Bodensatz ab

und fiij?t vor dem Gebrauehe Chlorgoldlösung hinzu. Die

Biider bleiben darin bif: sie die gewünschte Farbe ange-

nommen haben. Fängt das Bad an träge zu arbeiten, so fügt

mau. ötwas coiiccntrirte Alaunlösung hinzu.

Heisssatiniren der Gelatinecopien.
Man löst 20 g geschabte gewöhnliche Kernseife und 10 g-

Tenetianische Seife oder Glycerinseife in etwas heissem Wasser
und fü^f sie zn 1 1 Weingeist. Man streicht mit einem Bnnm-
wollbiiuschen etwas von der tiltrirten Lösung auf das Bild und
satinirt heiss, sobald der Alkohol verdunstet ist.

II. Positiv - Proccss.

fositivprocess auf ChlorsübercoHodion-Papier
(Aristotypie).

Darstellung ?on Chlorsiibereollodiou
(naeh Geldmaoher).

Ldsunic 1) 25 g CoUodienwolle werden gelöst in

400 ccm Aether.

400 ccm Alkohol und dann
4 g Kicinusol zugesetzt

9*
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IfSiBOg 2) 80 g BalMtora. Silber, gelOit in

lOoen Wasser, lageflgl

60 com Alkokol.

(Bei etwaigem AnBkiystalliiireA dw Silben Mtzt mm
4m betr. FläBchchen in w»rmefl Wasser.)

LftSQOg 3) 6 g CitronensSure ,
gelöst in

70 ccDi A 1
V- 0 h 0 1 wird emischt mit

5 g Chlorstrontium, gelöst in

70 com Alkohol.

Man fügt LösuDL' .H zur Lösung 1. schüttelt tüchtig und
giesst QUO in kleinen Portionen bei schwachem Lichte und
anter fortwährendem Schütteln Lösung 2 hinzu.

Nach einer Stunde ist das Collodion reif.

Vor dem Gcbmncbe wird tüchtig geschüttelt tind dann
die Luftblasen völlig entweichen gelassen. (Vergl. weitere

Details: Eder's Handbuch d. Photographie II. Band.) Zur
Unterlage benutzt man Kreidepapier, welches einen Gelatine-

flbemg bat. Entweder biegt man die Kanten des Papiers
auf, so dass man eine Art iSaeber Sebaale bat, oder man legt

das Papier zwischen zwei dnreb Scharniere Terbnndene
Bähmchen, wodnrob anch eine Art flacher Schale enlstebt,

und giesst nun wie gewöhnlich bei Collodion. Das begossene

Papier läset man im Kähmen trocknen oder h'änjrt os nuf.

Haschee Trocknen ist vorzuziehen; Feuchtigkeit zu vermeiden.

Zum Zerschneiden benut&e man stets nur eine Scheere, nie

ein Messer.

Goldbad für Aristotypien.

I Nach Cronenbnrg. Man löst:

a) |1800oom destillirtes Wasser,
1 g 0oIdebIoridkalinm,

b) Doppelt geschmolzenes essigsanres Natron aufgelöst in
destillirtem Wasser bis znr völligen Sättigung.

Für olrea 70—80 Gabinetbilder werden 200 com Lösung
genügen.

In ein Gefäss gibt man circa 26— 3Ü Tropfen der oon-

centrirten Lösung b und giesst hierauf nach und nach die

200 ccm Goldlösung unter stetem leichten Schütteln zu, lässt

^/a Stunde stehen, ehe man das Tonen heginnt.

Die Copien werden reichlich ausgewaschen, circa 6 mal,

bis das Wasser keine milchige Fiirhung mehr zeigt, alsdann

beginnt das Tonen und zwar legt ntan nie mehr als 2 Copien
in das Bad nnd stets bildseits abwärts.
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II. Nach T^i^se. Sbn mischt 15 TL RhodanammoniuiiL
gelöst in 300 Th. Wmmt« mit einer Lösung von 1 Th. Chlor-
gold in 200 Th. Wasser. Man kann das Bad noch mit Wasser
Terdiinnen; es wirkt dann langBftmer aber der loa wird
wärmer.

Ur Xaeh Obernetter. 20 Tb. Rhodanammonium, 2 Th.

Fixiriiatron, löOO Tk. WaMer «ad 1 Th, Ohiorgold gelöst ia

•etwas Wasser.

Das Fixiren geschieht in einer Losung von 1 Th. Fixir*

natron in 30 Th. Wasser.

QQpir-Prooess auf Albumin -Papier.

Silberbad.

10— 16 Th. salpetersanres Silberoxyd auf 100 Th. Wasser.
"Der Zusatz von eini^ron Tropfen einer Lösung von kohlen-

saurem Natron bis zur Bildiin<r eines dauernden Niedorschlafjes

ist zu empfehlen. Man glesst die Lösung hierauf von dem
Niederschlage ab.

Die Albuminpapiere des Handels sind von sehr variabler

BaBohaffenhait und rerlangen biawaileii nur eohwaehe Silber-

bftder. Man Ifiwt im Winter das Papier oa. IVa Minuten,
in Sommer I Minate auf dem SilVerbaa iobwimmen.

Goldbäder.

, a) Mit essigsaurem Natron: Man löst 10— 25 g ge-

schmolzpops essigsaures Natron in 1 1 Wasser und fügt

25 cem einer Löf?nno: von 1 Th. Chlorgold in 50 Th.

Wasser hinzu. Man gebraucht es nach einigen Stunden
oder am nächsten Tasr. Es kann oftmals benutzt werden,
wenn man es vor dem jedesmaligen Gebrauch mit etwas
OhlarvoldlOBung Terstftrki

h) Mit Kreide: Man miaolit S'-^-ö aem CUargaldlöaang
(1:00) Bit 800 oam Wasser, fügt nnxeflär 5 g gesohab4e
Kreide hinzn und sebUttelt Daa Bad kann erst

einigen Stundan od«- am andern Tag nach l ^m Filtriran

gebraneht werden. Nach dem Gebrauch schüttet man
es in die Flasche mit Kreide zurück und wird vor der
neuerlichen Benutzung mit Goldlösung verstärkt

<j) 13 Th. Chlorgold, 13 Th. Chlorcalcium und 240 Th. ge-

schmolzenes essigsaures Natron werden in je 3840 Th.

Wasser gelöst. Gleiciie Kaumtheile dieser Lösungen
werden mnmittelbsr vor dem Tonen zu8:immengegos8en.
Das Bad wird kalt banntat.
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182 II. Positiv »ProceM.

d) 8 oem Chlorgoldldrang (1 : 60)« 100 een BmzlStonf^
(16 : 1000) und 100 eeni Wa»ier. Dfti Bftd ist sofort ra-

bonntaeii.

Fixirlösung.

1 Th. untersehwefliersaiires Natron in Th Wasser
gelost. Man nehme die Lösung mögliehst frisch benntet und
lasse sie ca 10 Minuten einwirken, betrachte Hie Bilder bei
durchfallendem Lichte, ob das Cblorsiiber voliätaiidig uus dem
Papier entfernt ist.

HftltbaroB goeilbortos P»pier.

1. Mit Gitronens&iire im Silborbado. Als Silbor-

bod diont: 10 g Silbersalpeter,

10 g Cltronen^iiro,

10 g Alkohol,

120 ? Wasser.

IT. Man silbert Aibnminpapier auf einem gewöhnlichen
Silberbad, lässt abtropfen und oberflilehlieh trocknen und legt das

Papier mit der Rückseite durch 10 — 20 Secunden auf eine

Lösung Ton 2 Th. Citronensäure in 30 Th. Wasser.

ni. Mit salpotrigsattrom Rali. Man sllbort das
Papier auf gowGbnliohe Art, woboi xii bomorkon ist, dass oino
Schwimm zeit von einer Minnte genügt. Man wassert das
Papier der Reihe nach in 3 Tassen mit reinem Wasser, lasst

68 abtropfen und bringt es mit der Rückseite auf ein Bad von
6 Theilen s Ipetri^sanrem Kali in 100 Theilen
Walser, worauf es kurze Zeit schwimmt. Man trocknet das

Papier und rollt es mit der Eiweissschicht nach aussen auf

einen runden Stab. Als Schutzblatt wickelt man ein Blatt

Pliesspapier herum, welches in demselben Bade von salpetrig-

saurem Kali getränkt und getrocknet wurde. Das Papier soll

in gut TsnoUossonon BleenbQolison anfbewabrt worden und
Ult sieh woohonlang. Krftftige Mogativo geben anf diesem
Papier die schönsten Biidor. F&r weniger Irvftftige BUdor
ompflehlt 08 sieh zur Vormebmng der Brillans das Papier mit
Ammoniak sn ränobern.

Goldbad für haltbares gesilbertes Papier*

1) Wasser 11
Chlorgold lg

2) Wasser 11
Borax . . 10 g
WoUramsanres Natron . . . 40 g
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Hoobgianz - Gerat für Albmninbililer.

100 g wdsses Wachs werden geschmolzen und «iner

Misehnng Ton 100 g rectificirtem Terpentinöl mit 4 ^ Dammar-
FirniBs hinein ?prührt. Wenn die Misofaoag sn hart ist, wird
Terpentinöl zugesetzt (Eder).

fr

Cyanotypie (Blaudruck).

Man mischt eine Lösung Ton 16 Th. eitronensanrem Eisen*
oxyflnmmoniak in 40 Th. Wasser mit einer Lösung von 14 Th,
roihem Blutlaugensalz (Ferricif vtnikalluni) in 60 Th. Wasser
und streicht es nnf Papier. J>ie Copien auf Cyanotyppapier
werden mit Wasser fixirt.

Pigmentdruck.

Besebaffenheit des Negativs.

Das Negativ soll in der Begel dünner sein« als für den
Silber- Copirproeess und am fiande entweder mit sehwai'zer

Farbe beatnoben« oder mit sebwanem Papier überklebt

werden. — Soll das Pigmentbild nur znm Herrormfen, also

nnr einmal fibeiiragen werden, so mnss das Negativ verkehrt

sein, was entweder durch Aufnahme mit einem Prisma, oder

mit einem vor dem 01>ir'ftiv angebnichten , gegen dasselbe in

einem Winkel von 45" i^eneiirten Metallspiogel, oder durch

Herstellen einer Staubfarbencopie beweriistelligt werden kann.

Sensibilisiren.

Man lässt das Pigmentpapier mit der Farbseite circa

iVa Minute auf einer 4—ö^LOeung von Caliombiobromat
(bei sehr hellem Liebte oder sehr dttonen Negativen nnr 2^/o)
jekwimmen, in jedem Falle, bis das Papier ganz flaob anf

dem Bade liegt Der Zusnr/ von ^U^^U^ol. Weingeist zum
Chrombad ist namentlich im Sommer vorthellhaft und befördert

das Trocknen. Dns Papier wird bei 22— 24^0. auf Schnüren
möglichst rasch getrorknot (Dauer ca. 6 Stunden) und ist bei

trockenem Wetter durch mehrere Tage haltbar. Frische Chromat-
lösungcn geben haltbareres Papier. Der Zusatz von ein paar

Tropfen Ammoiiuik pro 100 ccm des Chrombades ist zu
empfehle».

üebertragen und Entwiekeln.

Das Bild ist naob dem Beliebten nicht wahrnehmbar und
kann mit allen HalbtGnen nnr naob dem Üebertragen der
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Sehioht vom Papier auf ein« neue ünteriege, ftk: Papier,

Glas, Hojz. Meti^l heryorgenifeii werden. Von Bedeutung
sind Wf?o!ider8 zwei Upbertragun^materialien, nämlich Glü
und Papier. Bleibt das Bild auf der unmittelbaren Ueber*
trap:nniisfläche, wo es herrorirerufen wurdr, *?o ist das Ver-

fahren als einfacher Uebertragungsprocesa zu bezeichnen; wird
aber das Bild von der Fläche, auf welcher es hervorgerufen
wurde, auf eine neue übertragen, w»3lche als definitive Unter-

lage m betrftohfen ist, bo kommt der sogenannte doppelte
Üebertngungsprocess zur Anwendung.

1. EiD&oher Üebertragungsprocees auf Pl^pier.

hierzu bestimmte Pftpier ist mit einer Schicht von coagulirter

Gelfttine flbenogen. wird gememschaftlioh mit dem insolirten

Pigmentpapier in kaltes Wasser gelegt, wobei die dazwischen
bleibenden Luftblasen durch Reiben mit den Fingern entfernt

uerden. Nach dem Herausnehmen aus dem Wasser legt man
beide Blätter auf »'iiip Metall-, Glas-, oder Stpinplatte, reibt

fiuf der Rückseite das Tigmentpapier mit dem <v^»ötscher, hängt
die vereinigten Blätter circa fünf Minuten auf, oder lässt

sie zwischen Saugpapier liegen, worauf sie in Wasser von
96

—

4Sf^ G. eingetaaofat werden. Die farbige Gelatinemasee
wird erweieht und da« dereelben ürBpr&nglich als Trftger

dienende Papier hebt sich ab, worauf die ftbereoh&siige Faib-
maese von dem Bilde gänzlidi - entfernt mrd. Man epÄH
sodann das Bild in kaltem Wasser ab, legt es zum Gm>eil
durch eine Viertelstunde in ein«^ Alnunlösung von A**/©» spÜlt

schliesslich in kaltem Wasser ab und trocknet.

2. Einfacher Uebertragunjrsproeess auf Glas, (Dieses

Verfahren dient vorzugsweise zur llerstellung von Diapositiven

für Vergrösserungen und für Fensterbilder.) Die sauber ge-

putzte Glasplatte wird mit RohcoUodion von höchstens l"/0

Pyroxylingenalt fiberzogen, oder mit einer Sobieht Ton nnMe*
lieber Gelatine, welche durch Aufgiessen und Aoftrooknen
einer Gelatineldsnng (durch Einquellen und Einfiieesen von
80 Tb. Gelatine in 1000 Th. Wasser unter Zusatz von 1 Th.
Chromalaun hergestellt) erhalten wird. Im ersten Falle wM
die Phtto in Wasser gelegt, bis alle öligen Stn^ifon ver-

schwiinl* II. Auf die V^ofpn-'hfete Oollodionschirht lo^t man
das belichtete, durch Einlegen in kaltes Wasser erweichte

Pigmentblatt (das anfangs im Wasser sich einwärts rollende

Papier muss sich flachlegen), bedeckt dann das letztere mit

einem nassen Entwicklungspapier und drückt wiederholt gleich-

förmig mit dem Quetsober an. Man presst leicht durch
6— 10 Hin. zwischen Sangpapier (wobei Bilder Ton gleicher
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Grosse auch aufgeschichtet werden können). Die Operationen

des Entwickeln f ,
Gerbons, Waschens und Trocknens erfolgen

wie bei dem l^ebcrtragungsprocess auf Papier. Zusatz von
1 ocm Salzsäure oder ^ 2 '"C™ Schwefelsaure zu 1 Lit&r des
Entwicklungswassers wirkt sehrt günstig.

3. Doppelter Uebertragungsprocess auf Papier (gibt

«tompft BilM). Dttft ^Id wM m fintwieklungspapier, daa
all ptoviBorisoha Unterlage dient, übertrafen vnd wie beim
«mfaoiien Uebertragangsproce» kerrorgerafen, ^tgirbt ond
^^cwaschen, hierauf im feaebten Zustande auf das Doppel«
üebertngpapier (mit permanentweiBabaltiger Oelatine über-

zogenes und mit Chromalaun behandeltes Papier), das in kaltes

Wn9?er gebracht wurde, gelegt d-^nn mit dem Quetscher an-

gedrückt, hierauf zum Trocknen autVt'hangt. Das trockene

Bild löst sich vom Ent\vicklii?ifT«papier beim Trocknen ab,

(Die Entwicklungspapiere künii n ilurch üeberreiben luit einer

Harzlösuüg aus 40 g CoJophoniuui, 10 g gelbem Wachs und
1000 00m Terpentinöl wieder verwendbar gemacht werden.

Das Bntwieklungspapier kann nrrorQngiieli hergeatelU «werden

dnreh üebeDuehen ven Papier mit Gelatinelftsnng ven 6bii iO^/o,

Walzen und Pressen der Papiere nach dem Trocknen und
Ueberzielten Bit einem Laok aus 500 g gebleichtem Sehellaek,

5,5 1 Wasser, 120 g Borax und 30 g kohlensaurem Natron.

Die Hlittcr werden nach dem Trocknen gepresst, saünirt und
mit der trüber erwähnten Hnrzlö^nnL»- abgeri^^bAn.)

4. Doppelter üebertragungsprocess mitteist Glas (jjibt

brillante Bilder). Die Glasplatte (meistens Milchglas) wird
mit einer Lösung von 3 g gelbem Wachs in 500 ccm Aether,

die mit 2500 ccm Benzin versetzt wurde« oder mit einer Lösung
von 3 g gelbem Wache in 1600 com Benzin, oder mit Celles

dion abeigoieen, nach dem Trocknen mit Flanell abgerieben
und polirt. (Man kann aneh die mit Benzin gereinigte ond
luerauf erwärmte Glaaplatte mit Wachs betupfen und dieiea

mit Flanell vollkommen verreiben.) Hierauf wird rings herum
Eoheollodion (wie bei Proeess 2) aufgegossen und nach dem
Erstarren desselben wie bei dem Proeess 2 vorfregangen.

Nach dem Gpr^ten und Waschen (wie bei Proeess 1) wird

Doppel - ÜpbflrLragpapHT in warmes Wasser, bis es schlüpfrig

wird, eingelegt, dann in kaltes Wasser übertragen und dann
mit der präparirten Seite auf das Bild der Glasplatte gelegt

und ganz wie bei dem IVocess 8 Torgegangen.

5. AbeehwiidLen und Veretftrken der Kohlebild«, üeber-
erponirto Eohlebilder sucht man durch 60r**M^C. heiaeee

V^eeer vöUig na entwiekela. Gelingt dies niefat, ao aetit
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man dem nicht sehr wannen Entwicklnn^swasser 10

—

20^
Soda pro Liter zu. — Soll das Knhlebiid als Negativ zu pboto-

graphischen Kpprodnetionpii dienen und ist es hierfür zw dönn,

80 lege man es so lange (einige Minuten) in eine Lösung von

nberman^^anfaurem Kali (5g per Liter), bis es genügend dicht

ist und wascht dann. Soli das Negativ schwarz werden, so

kann man das biaone Manganbild mit Gallasäiire oder Geib-*

iim behandeln. — Einen blaneehwarsen Ton erUUt man
dnreh Baden des Kohlebildee in einer Eleenlltonng (etwa ein

alter Entwickler). AbepfUen nnd Üebergiessen mit einer
1—2 perc. Galluss&urelösung. Tanninxnsatz ändert die Nnancef
ebenso die Oxydationsstufe des Eisens. Derartig verstärkte

Bilder sind aber nicht vOliig beständig.

Fiatindruck.

Darstellung der Präparate.

a) Kalhunplalinohlorttr. Eine Ldsnng Ton 60 g Platin»

Chlorid in 100 com Wasser wird anf cirea 100^ erwtant, und
ein .Strom von schwefeliger Saare so lange durcbgeleitet, bis

die Flüssigkeit mit Salmiaklösnng keinen Niederschlag mehr
gibt. Man l&sst dann erkalte und setzt eine heisse Lösung
von 25 g Chlorkalium in 50 ccm Wasser zu. Nach 24 Stnndf^n

wird der fiiisgesehiedene Krystallbrei gesain melt, mit wenig
Wasser, dann mit Alkohol gewaschen und getrocknet. Zum
Gebrauche löst man 1 Th. des Salzes in 6 Th. destillirtem

Wasser. (Normalplatinlösung.)

b) F< rridoxalatlösung. Aus 500 g Eisenchlorid wird durch
Fällen mit Aetznatron oder Ammoniak Eisenhydroxyd dar^

gestellt. Dieses wird durch Abpressen von dem grossten

Theil des Wassers befreit, mit circa 200 g Oxalsftare gemischt,

nnd bei lächtabsohlnss einige Tage sieh selbst Überlassen.

Nach dieser Zeit wird Ultrirt und die Flüssigkeit einer

Eisen- und Oxalsänrebestimmung unterzogen.

Man verdünnt sodann die Lösung mit so viel destilllirtem

Wasser, dass in je 100 cm Flüssigkeit 20 g Fenkloxalvk

[F&i^C^Oja] enthalten eind, wonnf man noch io nel feste

Ozalsänre zofßgt, dass dieeelbe, einsohliesslioh der vielleicht

schon in Lösung befindliehtti freien Saure, 8 bis 10% des

ferhdozalata betragt (Noxmal-Eisenldsnng.)

Durch Lösen von 0,4 g Ealinmohlorat in 100 com dieser

FlOssigkeit wird die Ohiorat-Eisenldsnng dargestelli
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Wahl und Vorpr&paratioB des Papieree.

Fttr kleine Bilder mit feinen Details w&blt man ein glattes,'

fta grosse Bilder, welehe doroh den Gesammtoiadniek wirken
sollen, ein filsartig mhes, am besten sogenanntes nntatinirtes

Pifier.
Für Bilder in blänüfh - sriiwaizein Ton soll das Papier

mit Harz oder ieiner (Gelatine» für soiehe in braunem Ton
mit Stärkekleister ffeleiint sein.

Mit Litiauiiiriii stark gebläutes Papier ist auszuschliessen.

Als Vorpräparation wird das Papier in eines der nach-

Btehenden ^der ganz eingeianoht, zum Troeknen aufgehängt
nnd, wenn nöthig, dieser Vorgang noohmals wiederholt

Präparationslösnng für schwane Bilder: 10 g Gelatine

800 ccm Wasser, 3 g Alann, 200 ecm Alkohol.

Präparationslösung für braune Bilder: 10 g Arrowroot^
800 ocm Wasser, 200 ccm Alkohol.

Sensibilis iren des Papieres.

Die Seiisibiiisiruiigslosung besteht:

Für harte Negative:

24 ocm Platinlösung,

28oom fiitenldsnng.

Ftlr Negative, wie solche beim Silberdmck verwendet
werden:

24 ccm Plaünlösong,

14 com Eisenlösung,

8 ccm Chlorat-EisenlÖsnng.

Für flaue Negative, Reprodueti oiir^n, Stiche etc.:

24 ccm PlatinlÖHun;: .

22 cem Chlorat-Eiseniösung.

1 ccm dieser Lösungen genügt zur Präparation von cirear

350 qcm Papierfläche.

Bei starker saugendem Papier setzt man diesen Misch-

ungen 4 com Wasser zu. Das Pspier soll vor dem Senaibili«

siren nicht zu trocken sein, es ist daher sweekmftssig, dasselbe

sonftchst einige Stunden in einem feuchten Baum zu exponiren.

Die Lösung wird mittels eines Borstenpinsels aufgetragen»

und dann das Papier bei 30—40*'8charf getrocknet.

Bas sensibiHsirte Papier muss in Chlorcaldombüchsen
aufbewahrt werden.

Gopiren der Bilder*

Dasselbe erfordert, besonders bei trübem Wetter, eine

tiel kttnere Exposition als bei Anwendung von Silberpapier.
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Das Bild erscheint in brauner Farbe, bei richtiger Ck>pirzeit

sind (iie zarten Schatten noch niolit erschienen.

Entwiekelü der Bilder.

Als Entwieklungslösiinj! dient eine nnf circa 80** C. er-

wärmte mit Oxnlpänrn stark angesäuerte, kalt gesättigte Lösung
Ton normalem Kaiiumoxftlat, Dn? I?ild wird langsam durch
die Lösung gezogen oder mit derselben übergössen. — Keioh*
lirh belichtete Copien können in einer kalten wässerigen

Oxalat- Losung iiei vorgerufen werden.

VolUndung der Bilder.

Nach dem Entwickeln werden die Bilder in eine Lr^sung

on 1 Th. Salzsäure in 80 Th. Wasser gebracht, und einige

Minuten darin belassen. Diese Salzsäurelösung wird zwei-

bis dreimal gewechselt > und seUidsalich durch Waschen mit

Walser aus den Bildem entfemt Naoh dem Trocknen können
die Bilder oartonnirt werden.

Sollten die Bilder nach dem Trocknen beim Befeuchten

die Eigenschaften des Fliessens zeigen, so genügt es, die-

selben nach dem Waschen durch einige Minuten in eine kalt

iie^ättigte Alannlösung za legen und Merauf nochmals kors
2u waschen.

in« Tersehledenea.

Klebe -Gummi.
Man fügt zu 2üO g coucentr. (iummilösung (2 Th. gelöst

in 5 Th. Wasser) eine Lösung von 2 g schwefelsaurer Thon-
erde in 20 com Wasser.

Diesei Gummi schlägt nicht durch Papier und klebt

auf Hol«.

Klebemittel fär Papier auf Eisen, Ziim
und andere Metalle.

Man uiiücht 5 Th. Mehl mit 1 Th. venetianischem Terpentin

in einer Beibtehale und fügt eine warme wässerige (jeimlOMOg
unter Umr&hren hinzu hie eine Art Kleister entstanden Isi

Dieser Leim trocknet laogiam, besitzt aber grosse Bindekraft.

(Besonders brauchbar anm Aufkleben von Etiquettea auf Bieoh

eder Metallgei&the.)
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XAGkfim von Stl<|ii6ttoii«

Hierzu dient eine Lösang Ton 30 Th. Mastix, 5 Th. La-
VendelOl, l&O Th. Alkohol und 40 Th. Bensln» welohe man
naoh achttägigem IHgerireii deoantiit Die Etlquetten werden
mit Kleister angeklebt, niich dem Troehoen mit einer Mischung
ana gleichen TheÜen Aether und Collodion zweimal, dann
mit einer warmen Ldsung von Gelatine uberstrichen (1 : 4 Wasser)
nnd nach völligem Trocknen mit dem Lack überzogen (Sox-
helt, Polytechn. Notizbl. Bd. 41, S. 268; Ohem. Central-

blattld87, 3.263.)

VmiiMnmg von OIm«
Map bereitet Tier Ldaongen, welohe sich nnTerindert nnf-

hewahren las&en.

1. Eine Lösun? Ton 40 g kiystallieirtem l^lbemitrat m
einem Liter dp^tillirten Wasser.

2. Eine Lösuni: von 6 g ehemisoh reinem salpetersaaren

Ammoniak lOü in Wasser.

8. Eine T/isung von 10 g Aetzlcali (frei TOn Chlorkaiium
und kohleiis, Kali) in 100 g Wasser.

4. Man lögt 26 g Zucker in 250 g Wasser, fügt 8 g Wein-
itare tu , kocht 10 Minuten , um ^n Zocker nmrawandeln and
ÜMt ibktthlen, Kqd flge man 50ccm Alkohol hinm, mn
die Zmetanng der Plfliiigkeit zu Terhindem und bringt da«

€hMse auf dae Volnmen Ton Vs L
üm einen Spiegel zu Tersilbern, Terfährt man folgender-

ro?i«ppn: die Oherfläche des Glases, wird mit ooneentrirter

Salpetersänre, und einem Hallen gekrempelter Baumwolle sorg-

fältigst abgerieben, dann spült man mit Wasser ab und trocknet

mit einem reinen Leinentueho. Auf dieselbe Plsiche wird nun
eine Mischung nahezu gleicher Theile von No. 3 und Alkohol
gebracht und damit das Glas nochmals, unter Anwendung
eines zweiten Bauschee Baumwolle gereinigt. Man bringt das
mit dieser Mischung noch bedeckte Glas in ein grosseres Ge-
fasB mit gewöhnlichem Wasser und bewirkt mit Hilfe eines

Pinsels die Auflösung der alkalischen Schicht. Hierauf wird
das Glas mit der zu versilbernden Oberfläche nach nnten in

eine geeignete R^'l^npcel gebracht, welche reines Wasser ent-

hält, wobei ziL beachten ii^t, dass sich jioeh ^2 Wasser-

schicht zwischen dem Boden der Schüssel und der Oberfläche

des Spiegels befinden muss. Letzteres wird mittels dreier

kleinen Holzkeile bewirkt, die vorher auf den Boden der

Schüssel aufgekittet werden. Durch leichtes Hin- und Her-
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wiegen befrtit laan 4ie ObwflMi« von dar anliaiiteiideü Wasoh«

In ein Gefäss von geeigoeter Grösse schüttet man nun.:

15 com No. 1 und 15 ccm No. 2,

in ein zweites Gefäss je 15 ccm von No. 3 und No. 4.

Die Mischung der so erhaltenen beiden Flüssigkeiten

giesst man in ein Gefass, briogt das Glas, welches bis dahin
in der mit Wasser gefUlten Sobfissel geblieben ist, schnell

hinein nnd bewegt das Gefäss ein wenig auf und nieder, so

dass dle 'FI&ssigkeit in Bewegung bleibt Zwischen dem Boden
des Gefftsses nod der nach unten gekehrten Obeiflftohe des
Spiegels muss ebenfalls noch ein Zwischenraum von ^'2 f*m

verblfiHen. Man bewirkt dies in derselben Weise, wie oben
ADge^ieben, dnrr-h Holzkoile.

Nach Veiiiiuf von uriijefälir Minute färbt sich die

Versilberungstiiissigkint f^elblichrosa , hierauf gelbbraun und
schliesslich tintenschwaiz. Der Spiegel versilbert sich lasch und
gleichmässig, ohne dass Sohleier in der Silbersohicht zu be-

merken sind. Man bewegt von Zeit an Zeit, nnd wenn die Fiftssig-

kni gran geworden ist, und 916k mit schwimmenden , gilnaenden
Silberplättchen bedeckt hat, ist die Operation be ndigi Es isl

^wöhnlich nach Verianf von 5 Minuten der Fall.

Mann nimmt nun den Spiegel heraus, spült ihn unter

ein^^TTi Waeserstrahle reichlich ab, und nachdem schnell etwas

destillirtes Wasser übergegossen worden ist, lässt man ihn

ge^en eine Wfjiid gelehnt auf einer Unterlage von Tvöschpapier

von selbst trocknen. Nach dem Trocknen erscheint die Silber-

•oberfläche glüiikieud und nur mit einem schwachen Schleier

bedeckt, welcher sehr leicht mit Hilfe eines Bausches von
Behleder entfernt werden kann, auf den man etwas Polinroth

gegeben hat. (Näheres s. Dr. 0. Lohse, üeber Olasrer-
silbening, im 1. Jahrgang des „Jahrbnchs für Photographis*
für 1887.)

VeraUberung von Metallen auf kaltem Wege.
Ton R. Kays er.

Man bereitet eine Losung von 1 kg 2faeh sehwetiigsaurem

Natron in 1 1 destiliirtem Wasser und fügt eine Lösung von
60 g Silbernitrat in 200 ccm Wasser hinzu. Man taucht den
an Tersilbemden Gegenstand (Kupfer, Messing, Bronee, Eisen,

Stahl) kurse Zelt in die LOsnng, worin er sieh bald ernibert,
spült mit Soda -haltigem Wasser, dann mit reinem Wasser ab
nnd trooknet (Ohem. Geniralbl. 1886» S. 768).
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Versolden von OIm,
Dm GIm wird gereinigt, mit «inor LStiuig Ton Zinn«

dilorid behandelt und got gewas hon ITieituif bringt man es

auf einen geheizten geneigten Tiseh, übergiesst et mit einer

Lösung yon Gold in Königswasser, gemischt mit reinem Aetz-

natron und Glyeprin mit oder ohne Zn^atz von Mannit, bis

•ein hinreichend starker Ueberzug gebildt^t ist.

Die vergoldete Oberfläche wird dann nach dem Waschen
ersilbert nnd durch Begiessen einer Mischung von Silber-

iiiirat, Ammoniak und Seiguettcsalz, zuletzt mit Fimiss über-

wogen (Chem. CentralbL1887, S.471).
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Original-Beiträge für das Jahrbuch.

Me Pbotoirrapliie im F«r1iendniek«

Von Carl Angerer in Wien.

Die Idee, farbige Bilder auf photochemisehem Wege wieder

in Farben zu reproduciren , ist so alt als die Erfindung der

Photographie selbst.

Sehen Ni^pee de St Victor soll Yersnohe in dieser

Biehtong gemaoht haben, wie ans einem Sebreiben an seinen

Keffen Claude, welches die Jahreezahl 1816 trä^, hervorgeht
Es heisst darin unter Anderem: ,,Meine bisherigen Ver-

suche lassen mich glauben, dass mein Verfahren in der Haupt-
«nelie irclingen wird, aber ich muss erst dahin knrnmen, die

Farben zu fixiron: drtP V»os!chüfti£!:t mich jetzt am meisten und
ist auch am schwierigsten, ohne deiu wäre die Sache werthlos."

Leider ist dieses Festhalten, Fixiren dos farbigen Bildes,

wie es die Photographen nennen, Niepce nicht gciungen.

Nach Niäpce setzte Poitevin die Versuche fort.

Er belichtete nnter farbigen Negativen oder farbigen Papier-
^ bildem eigenthilmlioh präparirte Papiere nnd soll damit Kopien
in Farben erhalten haben.

Das Fixiren dieser Farbencopien gelang ihm jedoch eben-
falls nicht.

Nach Poitevin haben noch Zenker und Flourens in

derselboji Richtung weiter gearbeitet, ohne jedoch der Losung
des Problems näher zu kommen.

Jahre vergingen, und die Photographie machte inzwischen
ihre bekannten epochemachenden Farttohritte.

Der Pigmontdruck und Lichtdruck wurde erfunden, und
mit diesen neuen Hilf«»mitteln ausgestattet, suchte man beinahe
gleichxeitig die bmits verloren gegebene Idee der Farben-
prodaction atifs Nene zu vemirkUchen.

10*
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Cr OS und Du cos du Hauron vorsucbton 1869 f;ubige

Drucke mit dem Pigmentverfahren, Albert und Obernetter
in München zu fast gleicher Zeit mittels Lichtdruck zu er-

reichen.

DiieoB nahm naeh einem farbigen Gegenstande drei Nega*
tive anf, und zwar eines dureh ein rotbgelbee Glas, dae zweite

dnrch ein grüneB nnd das dritte durch ein yiolettee Glas
Das Negativ, welches dorch ein rothes Gla? RufirenommeiL

wurde, diente zum Drucke für Blau, das durch das griine

Gla? orhaltene Negntiv wurde im Positiv för Roth verwendet,
das violette Negativ die nte für Gelb.

Dueos benöthiirtc nun dreiorlei Pijrmente: o^elb. roth und
l'lau, niaehto (liebelten \v;ilii scheinlich durch die bekannten
Mittel, doj.pelehromeaures K ili. empliudlich und übertrug die

einzelnen Copien nach bek.uinit r Weise, ähnlich dem Farben-
druoke, anf eine einheitliche Unterlage.

Wer einigermassen mit dem Pigmentverfahren oder so-

genannten Kohledrnok vertraut Ist, wird die technischen
oc-hwierigkeiten dieses Verfahrens ermessen können.

Ans diesem Grunde konnte auch begreiflicherweise diese
Manier in der Praxis keinen Eingang finden.

Mehr Glück mit seinen Versuchen hatte Albert in München,
wpleher in ähnlicher Woi?o wie Dueos die Aufnahmen mittels

VorsL-haitung von fnrhigea Gläsern bewerkstelligte, ü\t den
Druck aber nicht das Pigmentverfahreu, sondern den weit

geeigneteren Lichtdruck verwendete.

Das Problem, sollte man glauben, wäre nun vollständig

felSst, und thatsächlioh ist dieses Terlahren schon ans dem
'ersnchsstadinm heransgetreten, indem man schon häufig Ge-

mälde und farbige Gegenstande photographisch reprodncirt.

Man kann heute achon mit Sicherheit die Photographie
als ein geeigneteres Mittel für den Farbendruck betrachten, als •

die biß jetzt freiiräuchliche litho^rmphische Methode.
Mit dem Druck in Farben, di*^p(»r vornehmsten graphischen

TTunst, konnte man l)is j^tzt trotz aller Anstrengung nicht jf^nen

künstlerischen Standpunkt, den die Schwarzdruckverfahi'en ein-

nehmen, erreichen.

Der Farbendruck wurde stets als Stiefkind der graphischen
Kunst betrachtet, ja sogar von Seite der E&nstler vielfach

nnd leider mit Becht als eine Proianirung der Kunst be-
zeichnet.

Das Uinderniss ist bei weitem nicht in der Dru l toohnik

zu suchen ; der Steindruck bietet ein so vorzugUohes Mittel für
den Farbendruck, dass man sich gar kein geeigneteres Yer-
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Mren f&r denselben denken könnte. Ausserdem Ist man im
Stande, in Enpferdruck, Holzschnitt und Zinkdrnek ganz aus-

gezeichnete Drucke in Farben herzustellen.

Die Schwierigkeit liegt in der Zeichnung der einzelnen

Farbenplatten, welche *«ich nnteroinnnder dt^< kpn miis?en.

Gewöhnlich besitzt der Chromolithogniph als Hilfsmittel

für diese Kunst nichts weiter als eine durch TTnndzeiehnung

hergestellte Conturplatte , welche ihm für die Au&lühruug der

in diesen Conturen enthaltenen Details dient.

Es bedarf schon ein Copireu des Gemäldes in einer

Farbe alkin einer nieht geringen Gescliickliehkeit und kQnst-

leriseben Auffassung des Zeichners, um einigermassen die

«liarakteristischen Eigentliümlichkeiten der Malerei getreu

unederzugeben.

Diese unzählbaren charakteristisehen Merkmale eines Ge-
müldes jedoch in lo, 20 und mehr Platten, wie. es bei der

Lithographie vorkommt, üanz uenau und an derselben Stelle

aus fieier Hand richtig zu treüen, ist geradezu ein Ding der

Unuiügliehkeit.

Die gerinarste Abweichung in der Zeiihnunjr der einen

oder anderen Farbe, welche, wie es bei der Chromolithographie

l&blich ist, prdsstentheÜs durch üebereinanderdrucken erst den
rieMgen Effekt geben müssen, genügt um den Charakter der
Gesammtwirkung total zu verändern.

Anders ist es bei der photographischen Wiedergabe.
Was die menschliche Hand nieht zu erreichen im Stande

ist, vollbringt der photographische Ap}'arat mit Leichtigkeit.

Es ist daher kein Zweifel, dass das
|
hotographisrhe Ver-

fahren ixerade IVir den Farbendrnck eine unberechenbare Zu-
kunft in sich bir^rt, wenn dasselbe einmal ganz dem technischen

Bedürfnisse der Lithographie angepasst ist.

Allerdings ündet man unter den bis jetzt vorliegenden

Beproduktionen in Farben nach photographischen Prineijpien

keineswegs diejenigen Manieren, welche Ducos oder Ainert

angedeutet haben, vertreten.

Ei? scheint vielmehr» dass sich diese auf streng wissen-

schaftlichen Prinzipien aufgebauten Systeme in der Praxis

nicht 80 gut bewähren als jene Verfahren, in welchen die

Photographie mit der Iiis jetzt bekannten und bewährten Farben*
drucktechoik vorluinden ist.

• Obwohl die Theorie des photographiseheii Farbendru. kes

geradezu nichts zu wimseheu mehr übrig lässt, so seheint man
doch an jenem gewissen Punkte angelangt zu sein, wo, wie

man zu sagen pflegt, die Theorie mit der Praxis sich streitet.
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Es ist bi? jotzt vollständig gelungen, Gemälde in nahezu
richtigen Alistutungeu der Farben, d, h. den Eindruck der

Helligkeit, den die Farben auf unser Ange machen, in brauner

oder schwarzer Farbe wiederzugeben, allein die Farbensetzung

auf rein photographischem Wege ohne menschliche Nachhilfe

henaBteUen, ist bis jetzt nieht emieht worden, und dQrfte

die« anoh nieht zu erwarten sein, nachdem bei jeder einzelnen

Farbenaufnahme die Sehattenwertbe der getammten Zetchnnng,

Malerei oder des Gegenstandes mitkommen.
Theoretisch, sollte man meinen, schade das nicht, und sei

es ja ganz richtig, dasR die Sehattenwertbe, welche der Künstler

als Contur oder in Mischungen mit Farben anbringt, um die

eigentliche Wirkung zu erhalten, mit den einzelnen Farben,

welche be/.weekt wurden. niUkonmien.

Wie würde man sonst graue, braune oder schwarze
Schattiruugen anders erreichen? Alle diese in den mannig-
faltigsten Abstnfnngen ausgeföhrten TOne lassen sich mit den
drei Qrandfarben Öelb, Both nnd Blau erzielen.

Es wird daher bei der Aufnahme der einzelnen Negative,

welche mittels Vorsohaltnng Ton sogenannten Farbenfiltem,

farbiger Beleuchtung u. a. m. gewonnen wurden, genau so

viel an Stelle der Conturen und Schatten in Gelb. Eoth und
Blau erscheinen, als von der beilegenden Farbe in Grau,
Braun oder Schwarz enthalten ist.

Nachdem man « iraii . Braun und Schwarz als eine Coni-

bination der drei Gruüdiarben betrachten kann, so ist auch
zu erwarten, dass nach dem Uebereinanderdruck der drei

Platten aueh wieder der richtige Mischten zam Vorschein

hommt.
Obwohl die Aufnahme in der Art, wie beschrieben, mög-

lich ist, und das Problem der Farbenphotographie eigentlich

als gelöst betrachtet werden kann, so ist es Ms jetzt noch
Niemandem gelungen, die Sache practisrh zu verwerthen. Es
liegen bis jetzt nur Versuche vnt und wird wahrscheinlich

auch nie möglich sein, in dieser Richtung weiter zu komiiien,

weil man uiit den bis jetzt bekannten technischen Druckmitteln

nicht im Stande ist, dreimal hintereinander genau passend und
uhue die geringste Abweichung im bestimmten Farbenton zu

drucken.
Man bearbeitet gegenwärtig die gewonnenen Positiye

sweckmassig für die betreffenden Farben nnd erhält durch
abermalige Aufnahme die druckfähigen Platten für die Farben.

Anfangs achtete man auf diese letztere Methode w^enig

und wollte sie gar nicht als photographische Beproduction
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gelten lassen, alsbald schlug man aber auch anderwärts den
mit nnlauo^barem Erfol? betretenen Weg ein, und sind die

Eeproduktioueu in Farben, welche heute in Paris, Berlin und
Wien und überhauptan allen anderen Orten aufphotographischem
Wege gewonnen werden, beinahe ausnahmslos auf Grund dieser

Idee ausgeführt, vmiisgeeetzt, dass ein mehrfiurbig abereliuuider-

Uegender Draek Torli«^.

Nor der «ogenannte Heliogravuredraok in Farben ist damit
nicht inbegriffen; bei diesem Verfahren wird die Platte bei

jedem einzelnen Draok mit verschiedenen Farben eingeheben,

die Platte wird sozusagen vor dem Dmok aus freier Hand
colorirt.

Der Druck von Platten, weiche auf chemischem Wege
hergestellt wurden, erfordert an und für sich schon mehr Auf-
merksamkeit als gewöhnliche Kupferdrucke, Holzschnittdruoke

oder der Druck von Zeichnungen auf lithographischem Wege.

Mitunter ist es in Anbetracht von feinen Details, welche

auf dem Originale enthalten sind, nothig, ein §ehr feines

sogenanntes Korn zu wählen u. a. m. Für Schwarzdruok oder
im Dniek in einer Farbe bereitet dies im AHgemetnen keine

nennenswerthen Hindemisse, nnd man druckt hente schon
pbotographisehe Aufnahmen sogar auf Buchdruck•Scbnell-'
pressen nnbekindert mit dem Text als Illustration.

Der Druck in Farben Jedoeh steckt noch in den Einder-

schuhen, insoferne man den Buchdruck ins Auge fasst. Es
ist allerdings zu berücksichtigen, dass bis jetzt Buchdruckereien

sich nur in seltenen Ausnahmsfällen mit Buntdruck beschäf-

tigen und jedes Ding seine üebung erfordert.

Man soll für den Farbendruck in der Begel nicht absolut

weisses Papi<^r oder gar Papier mit blauem Stich verwenden,

weil die Farbeutöne, auf direkt weisses Papier aufgetragen,

kalt eiBcheinen.

Man wähle daher Papier mit Elfenbeinton, Chamois oder

auch solches mit röthlichem Stich. Das erstere verdient den
Vorzug.

Das Papier f&r Buchdruck soll fUr Farbenzwecke nicht an
dOnn sein, da es sonst in der Punktirung ausreisst» wenn mit

starken Farben gedruckt wird. Man wähle daher mit YortheQ
mittelstarkes, halbgeleimtes, gutes Druckpapier.

Beim Farbendruck, wenn derselbe rationell gehandhabt
wird, ist in ähnlicher Weise vorzugehen wie bei der Oelmalerei

eelbst, indem man die Druekteebnik möglichst der Maltechnik

anpasst
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"Das Papier verlangt vor allem eine Art Gnindirung, auf
welche die Farben aufgetragen werden sollen, und dieses wird
durch den sogenannten Tondniok l^ewerksteiligt.

Die Mischung besteht aus -/g feinst geschlemmter Kreide,
Bleiweiss, mittelstarker Firniss nach Bedarf.

Nnn setzt man eine ganz geringe Quantität Ton jenen
Farbstoffen zn, welolie den allgemeinen Ton des heiznstellenden

Bildes andeuten sollen.

Auf den Drn< ]: der Tonplatte folgen zunSchst der Beihe
nach diejenigen Platten, welche mit sogenannten Deckfarben
gedruckt werden. Deckfarben nennt man die Erd- und Metall-

farben, welche in möglichst kompakter Art zuerst aufgedruckt
werden und das Biid entwickeln

Selbstverständlich ist es notuweiidig, dass iuiuitir der vor-

hergejrnn*?ene Druck vollständig eingetrocknet ist, bevor eine

neue i'iutte aufgedruckt wird. Man mischt daher, um das

Trooknen zn befdrdem, Troekcnfimiss oder eine geeignete

Quantität SiooatiY der Dniokfarbe bei.

Bei dem Druck der Tonplatte und den zunächst folgenden
Platten für die Deckfarben darf die Maschine nur langsam
gehen ; weil diese Platten grosse Flächen haben und noth-

wendi^erweise mit strenger dicker Farbe gedruckt werden, ist

bei schnellem Gange das Ausreissen der Punktnren zu be-

fürchten, worlnrch das genaue Fassen der nachfolgenden Platten

fraglich wäre

Auch vvtUde das Papier auf der Form zeitweise liegen

bleiben, welches viel Aufenthalt verursacht.

Dem Druck der Tonplatte und der nächstfolgenden Platten

fUr die Deckfarben ist die grösste Sorgfalt zuzuwenden. Ge-
wöhnlich begehen Laien im Farbendruck hier die grOssten

Fehler, indem sie glauben, dass diese Platten, da sie meistens

Flächen zeigen, von untergeordneter Bedeutung wären.

Diese Flächen geben jedoch den Ausschlag, dieselben

müssen gut gedeckt auf dem Papier sitzen. Deshalb ist auch
dieser Druck der schwierigste Theil der ganzen Arbeit.

Haben die Flächen im Druck ein grieseliges Aussehen
und drucken sich nicht vollständig ab, so wird der farbige

Druck eintönig und kiultlos.

Wird die Deckfarbe zu dünnflüssig hergestellt, so ist die

ganze Arbeit im Voraus Terdorben und verfehlt.

Die schwere Farbe bleibt in diesem Falle auf der Form
liegen und verschmiert die Zeichnung.

Das Papier wird, statt grundirt, flür die Aufnahme der
nachfoigenden Firniss- oder Lasurfarben vorpräparirt mit Gel-
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firniss {zetriinkt, transparent, die nnrhfolgenden Farben fassen

nicht mehr an und bokommt dann das fertige Bild ein

Bohmutziges, verschwommenes Aussehen.
Die Lasurfarben (durchscheinenden Firnissfarben) dnieken

sich leichter, aut diesen werden dem bereits entwickelten Bilde

die eigentlichen Farbeneffekte beigebracht.

Zur Lasurfarbe darf kein Weist mehr gemischt werden,
blos Fimlss und Farbstoff, als welche man vorherrschend
liohtbeständige Lackfarben verwendet.

Wenn die Farbentilne abgestumpft oder gebrochen auf-

getragen werdoD, so kann gewöhnlich guter Firniss Terwendet
werden.

80II jedoch dip Farbe als solche fenriy: und rein zur Cto].

tung kommen, so bedient man sich gebleichten Firnisäeä oder

doch möglichst hellen Oelfirnisses.

Trockenfirniss oder Siceativ ist ebeiihiils zuzusetzen.

Grosse Vorsicht ist bei der Wahl der rothen Farben nöthig»

da die Fabrikanten diese thenren Farben in leider nur zn oft

vorkommenden Fällen mit Anilinfarben fälschen.

Eine solche Farbe ist für den Druck nahezu werthlos,

indem die farbigen Drucke nach ganc kurzer Zelt im Tages-
licht verblassen; dem Sonnenlicht ausgesetzt verbleichen die

Anilinfarben schon nach einigen Minuten merklich.

Man erkennt eine Fälschung der Farbe durch Auilin auf
folgende Art:

Man gibt eine geringe (Quantität der Farbe in ein Glas

oder auf weisses Papier und übeririesst dieselbe mit Alkohol.

Löst sich ein Theil der Farbe, respektive färbt sich der Al-
kohol, so ist Anilin nachgewiesen, indem die Anilinfarben in

Alkohol löslich sind.

Der Buchdrucker« welcher zum ersten Male an die Aus*
fühning eines mehrfarbig' n Druckes geht, unterlasse es nicht,

bei der ürstlingsarbeit einen im Farbendruck erfahrenen Stein-

drueker zn Rathe zu ziehen.

Das Sehen der geringen Farbenabstnfungcn um?? gelernt

sein, das Auge muss erst iia<'h und m^h für die Emplindung so

geringer Unterschiede in Farheniiüau 11 gewöhnt werden, und
ist dieses Können von einem Burhdru. ker, der beinahe aus-

nahmelos an die schwarze Farbe gewöhnt war, nicht zu verlangen.

Yielfaeh ist ^r Wahn verbreitet, dass man im Buchdradc
nicht mit denselben Farben drucken könne wie im Steindruck.

Dae hat nur insofeme s^e Richtigkeit, als man im Buchdruck
stets so viel als möglich die £rd&iben durch Mischung zu
ersetzen trachtet.
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I

Auch machen gewöhnlieh Biiehdrucker den grossen Fehler,

dass sie statt der im Steindruck zur Verwendung kommenden
lichtbeständigen Lackfarben blos mit gefärbtem Firniss drucken.

Lackfarben lassen sieh im Buchdruck ebenso wie im
Steindruck verwenden, nur Terra de Siena, Ocker, Mennige,
Umbra (van Dyck -Braun und Kasseler Braun) machen im
Buchdruck Schwierigkeiten.

Man kann jedoch diese Farben alle durch Combination
ersetzen; z. B. druckt sich ein Braun, componirt aus einer

billigen Sorte Caruiin iMiinehener Lack, Florentiner Lack)
mit Beimischung von braunschwarzer Illustrationsfarbe und
Cadmiumgelb oder Zusatz von gebrannter Terra de Sien«, aus-

gezeichnet und lassen sich damit alle möglichen Nüancirungen
von Braun erzielen: Gelbbraun, Sepia, Schwarzbraun, Roth-
braun u. s. f.

Diese Farbe ist die entsprechendste braune Farbe für den
Typendnick.

Dieselbe druckt sehr rein, schmiert die Form nicht voll

und deckt sehr gut.

Erdfarben sind deshalb nicht für den Typendruck geeignet,

weil sie die Form leicht zusetzen und die Zinkplatten sehr

rasch abnützen. Diesen letzteren Uebelstand hat auch die

Verwendung jeder Sorte von Ultramarinblau im Gefolge.

Als Weiss ist stets das reinste Bleivveiss. unter dem Namen
Lithographie-Bloiweiss, auch englisches Hiitcb<'n- Bleivveiss zu
verwenden, für Gelb = Kadmiumgelb und die bessere Sorte

Chromgelb, für Roth = Carmin, Ki-applack und Rosalack,

echter Zinnober, flir Blau = Preus.sischblau für dunkle und
blaugrüne t^bennüancen, für Hellblau = Miloriblau.

•den übrigens zu den betreffenden Skalen-

iuen Angaben der verwendeten Farben
• a sich der Buchdrucker richten kann,

hwierigkeit bietet noch dem Keuling im
iien der Farben.

;el Siccativ muss mit äusserster Vorsicht

a; wenn zu viel davon zugesetzt wird, so

iiu. ) Farben sehlecht an.

der fertigen Farbe beigemengt;

eativ und Trockenpulver

fi Znsatz von 5— IW Gramm
ti?e Farbe soll das Trocknen

ikt werden als durch Siccativ
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]>i« PhotogrftphI« im FarbMdrack.

Ein weiteres Mittel ist im Nothfalle ih^ ['eborwi schein

mit Magnesia. Man ül^erwischt di^ Dnifko mit eine»! Baum-
wollenbnnsc'hchon und Magnesia vursiciitig ohne aufzudrücken
oder Gewalt anzinveiiden.

EinstaiiVtea oder üeberwischen mit pulverieirter Kreide

igt sohädlich; Tiele Drucker glauben, daes zwischen Kreide

and Magnesia niclit üntertehied sei, dem ist »ber nicht bo.

Doreh Einfttanben mit Kreide werden die Dnieke ranh,

erliert d<is Feaer der Farbe ganz bedeutend, stumpft die

Farbe ab and der naobfolgende Dmek faeet nicht allein nicht

mehr so gut an, es werden auch zugleich durch den anhaf-

tenden Kreidestanb dia J)ruekplatten sehr bald abgen&tzt nnd
Yerdorlen

Jedo Farbe, welche nicht ein<» Ziiniisehung von Bleiweiss

erhalten hat, muss mit etwas Trockeutirniss oder Siccativ ver-

setzt sein.

Der Buchdrucker muss darauf bedacht sein, dass er nicht

die Farben, wie man zn ss^en pflegt, nass übereinander druckt

Die vorher gedruckte Farbe muss Tollstindis: eingetrocknet

Bein, bis wieder ein neuer Anfdmek erfolgen kann.
An diesem Uebel leidet hauptsächlich noch der typo-

graf'bische Farbendruck, indem der Buchdrucker an das schnelle

Liefern seiner Arbpit irowöhnt ist, dor Farbe nicht Zeit geniiir

zum TiAi knen lässt nnd giösstentheils der Umstand eintritt,

dass die darauf fol^rendo Farbe die frühen' th«^ilweise nntV<M«<it.

Es entsteht auf solche Woiso ein kiaftioses, verschwommenes
tmd in den Farben unreines Bild.

Wenn man sich zum Beispiel voi stellt, dass auf einen

noch nassen blanen Druck Both gedruckt wiid, so bleibt, ab-

gesehen dayon, dass die nächste Farbe Roth nur ganx nnToU-
atiindig absieht, immer vom Blan auf der Form etwas haften,

die Walzen vermengen beim nächsten Auftragen diese blane

Farbe mit dem anf der Walze befindlichen Roth, und die

Maschine wird gar nicht lange laufen, so wird man statt des

besten Roth, welches in die Maschine eingeführt wurde, ein

schmutziges Violett drucken.

Man muss bedenken, dass man durch solche Uebelstände,

welche in leichtsinniger Weise begangen werden, nianehon

Besteller, welcher sich mit der Idee trägt, seinen Auftrag der

typographischen Presse zuzuwenden, damit abschreckt; es kann
datier dem Baebdroeker gar nicht genug empfohlen werden,

gieh auch in Znknfl mit dem Dmoke Ton Farben Tcrtrant an
machen.
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Momeiitphoto^rapliie.

Von 0. Campo in Brüssel.

Obschon Momentphotographian der Menschen and Thiere
daroh herrorngende Personen mit grossem Erfolge zu pliysio-

logisoboi Stadien ansgef&hrt wurden, darf man dooii behaupten,
dasB diese so interessanten nnd werthvoUen Arbeiten doeh nur
einen kleinen Theil der Momentphotographien betrafen Man
darf wohl behaupten, dass die meisten Momentphotographien
von Amateuren und practischen Photographen herirestellt

werden, welche weniger das physiologische Studium als d^s

Hcrfitellen hübscher Naturstudien oder die Verbreitung guter
Mod»^lle für Maler. Bildhauer it. s. w. ira Auge haben.

Besonders die Aüi ateure spiiien selten Muke, Zeit und
Kosten und haben sich diesem Zweige unserer Kunst gewidmet,
wie dieses Ja die letzten photographischen Ausstellungen be-

weisen. Pnotische Photographen sind häufig durch das ali-

tägliche Sehaffen gehindert« sieh mit pbotographischen Studien
im Freien zu befassen und so wird den Amateuren ein zieffl*

lieh freies Feld gelassen.

Tpt denn die Mumentphotographie so schwer"'' wird uns
hier ein verehrter Lcs^r fraiien. Nein' dass wohl nh-ht für

den Photographen, welch^ir ausser den pi ffssionellen Tugenden
noch die Ausdauer besitzt. Die Momeutphotographie hat mit

der Jagd einige Aehnlichkeit; trifft ein jeder SchussV Nein!
und doch essen wir Hasen, Rehe und auch wohl Feldhühner.

Wie selten w&rden diese so gepriesenen Gerichte an unserer

Tafel wMden, wenn der junge Jager beim ersten yerfehlten

Schusse entmuthigt das Gewehr zur Seite stellte?

So ist es denn auch wohl mit der Momentphotographie.
Ausdauer, gute Apparate, künstlerischer Sinn versprechen gute

Kesultate und bieten, wenn auch nicht immer ein<Mi lohnenden
Verkaufs -Aitikel, jedoch eine anregende Unterhaltung.

Die Gesammtheit der meist vorkommenden Gegenstände,
welche durch die Phctosraphon oder Amateure momontnii

photographirt werden, können wohl in drei Abtheiiungea ge-
trennt werden:

1) Studien am Meeresstrande oder auf der See selbst.

2) Studien von laufenden, springenden oder ziehenden
Thieren in Wiesen oder Waldungen.

3) Studien von Menschen, Kindern, Thieren, GeflQgel n. s. w.
im Freien.
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Zu jeder dieser Aufnahmen gehören gewisse Vorbereitungen
und eine Anzahl von Haudgrifidn« welche wir in diesen Zeüen
beschreiben wollen.

Vor Allem soll der Apparat in gutem Zustande sein.

Das Stativ sei stark, hoch genu^, um die Mitte der Visii-

Bcheibe dem Auge eines mittelgroeeen, sich ein wenig bfleltenden

Mannes gleich hoch xn stellen.

Um die Festigkeit desselben zu untersuchen, stellt man
dasselbe ganz auf, stösst die drei -Kndspitzen fest in die Erde
und Tersucbt nun den Kopf von rechts nach links drehen zu
können. Ist die Constmetion nicht <^ehr sorgsam aust^'efiihrt.

CO fühlt man gleich ein Hin- und Herwanken. Solche JStative

sind in die?ein Zustande zu Tei wprfen . beim Losdrlicken der

Verschlüsse oder selbst bei leichtem Winde Ueten Erschütterungen
hervor.

Die Camera rauss ein rasches Wechseln der Cassetten

gestatten. Eine gew(^hnUche Doppel -Gaf^sette von guter Con-
stmetion genügt zur „Momentpbotographie^. Nur sollen min-
destens sechs davon im Yonathe sein, üm das kostsj^ielige

Ankaufen von Cassetten zu ersparen haben, haben verschiedene

CoDstructenre eine Art Vorrathskammer für Platten ersonnen.

Die besten und einfachsten, die wir bis jetzt kennen, sind

Apparate des Herrn J. de Neck und des Hauptmanns Hö-
sel lo'). Durch eine sehr einfache Vorriehtuiii!: h^bt man
die expoüirte Platte, welche >\^-h in einem Kähmen betindet,

weg und ersetzt dieselbe aiitomatisch durch eine andere.

Dieser Wechselappaiat welcher ein Ganzes mit der Camera
bildet, ist sehr practiach und erlaubt rasch aufeinander folgende

Aufnahmen. £s sei noch erwähnt, dass solche Apparate nie-

mals zu viel (nicht mehr als zwölQ Platten enthalten dftrfen,

da sonst das (xewieht des Glases das Gleichgewicht der

Camera stdrt.

Die Objective sollen vor Allem Lichtstarke und grosse

BiJdtiefe bieten.

Also wird sich der Photograph an die Gruppe der Anti-

Eianete, liapid symetrical, Rectilmear, Euryscope zu wenden
aben. Obsehon die Producte der weltberühmten Optiker

Dallmeyer und Koss sich eines anerkaunlon Kufes erfreuen,

dürfen wir doch annehmen, dass die Objective der Herren
B. von Yoigtländer in Braonscbweig und Steinheil in München
denselben in den meisten Fällen nicht nachstehen. Wir

1) BiiU«tlii de rAMoeUtfon B«lgtt de Photographie. YoL 18S8, 8. 229
und YoL 1S86, 8. 921; «udi Bder*» Jfthxbuoli fUy Phot 1. Jahrg. Ar 1887.
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ziehen dieselben sogar vor, wenn wir Seeetndien machen. Das
actinisfho Lir-hf nm Meeresptrande erlaubt eine starke Ab-
biend un;; und WH yerwerfen d&nn nioht die leichte, gelbe

Färbung d^r Linsrn.

Wenn sich der Pbotograph auch auf die Dichte der
Cnniera, Anpassen der Cassetten, Blenden n. 8. w. verlassen

kann, soll er doch nicht unterlassen, seine ganzen Apparate
nochmals gegen den flcbfidlielien Einflnss des Lichtes zn
schützen, wir haben zu diesem Zweck ein Sickchen ans

feinem „ Satin -laine** machen lassen, dasselbe nmhÜlH den
lenzen Apparat nnd wird u nter dem Gamerabrett angeschnftrt

Das ObjeotiT ragt durch einen anpassenden Messingring nm
V2 ^Dm hervor. Das Säek^hm ist voluminös genuor, um die

ganze Manipulation der Aufnahme unter D^pknng zu irr^tatten.

Mit dieser Vorn<^htung ist os uns möglich, während f iiier sehr

langen Zeit. ><>giir in der Sonne, das zu photographirende Ob-
ject abzuwarten, ohne die Platten zu verschleiern.

Ueber Platten -Entwicklung n. s. w. haben wir nichts

weiteres zn bemerken; wir folgen darin den so practischen

Winken in Dr. E der 's vortrefflichem Werk „Anleitung
zur Herstellnng von Momentphotographien." Verlag
Wilh. Knapp, Halle a. S., 1887.

Da wir kanm zwei Stunden per Bahn von der Nordsee
entfernt sind, werden wir oft dazu bewogen, die maleripoben

EtTecte segelnder Schiffe, schäumender Wogen zn photo-

grapbiren. Wir wählen hierzu gewisse Häfen, wo Fischer-

boote sich sammeln und durch Local- Nachrichten vernehinen

wir den Tag, wo sich dieselben zur Ausfahrt rüsten. Schon
früh am Morgen begeben wir uns dann zu dem Standpunkt,

den wir zuvor gewählt haben. Ansser dem Stative haben wir
einen starken bewegliehen Halter ans Messing fftr die Otoiera,

welchen wir, wenn es eben mdgUch ist, an einen Pfahl oder
Schifrsverkleidiiiig anheften. In dieser Stellung ziehen wir
den Halter dem Stative vor. Nur soll man sieh nicht mit den
im Handel vorliegenden Haltern begnügen, dieselben sind selten

stark genug und nicht immer aus Messing. Auch haben diese

eine Anziehsohraube ; wir finden dafrogen den amerikanischen
Hebel sicherer und rascher wirkend, was die Camera vor
mancher Gefahr rottet.

Haben wir keinen Pfahl oder Zaun zur Hand, so benutzen

wir das Stativ, nehmen dann aber einen starken Korkzieher zn
Hülfe. Derselbe wird 2wisehen den drei En^ispitsea des
Statives in die Erde oder besser in die Bretter einer ümxäünnng
geschraubt; wir verbinden mittels einer starken angezogenen
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Schnur den Ring dieses Korkziehers mit dem Stativkopfo und
stellen so die Camera gegen Wind uud Uiiiwerleu ge-
schützt auf.

Auf der Camera selbst haben wir einen verstellbaren

Sneher angebracht. Wir construiilen denselben aus einer

Hälfte eines »Iten OpernglaMs; denen Objeellvlinse dareh eine

gewöhnliche Bieonvex-Lmie ersetzt wurde. Die hintere Linse
fällt ganz weg und ist

dnrcb ein ausgesohnitte*

nes Blech ersetjtt.

Dieser Ansschnittcor-
respondirt mit der ßild-

fläche der Camera. Zwei
sic-h kreuzende Fäden
theilen ihn in vier Felder

ein, durch welche mau
dM aaf der Yisirsobeibe

sichtbare Bild beobachten

kann. Nach dem Ein-

setzen warten wir mhig,
bis sich das bewpixpnde

Object in dpm Sucher
zeigt und lösen dann den
Verschluss aus.

Da die Camera nach
allen Soiton rotirt, helfen

wir auch schon ein wenig

nach und suchen oder!

folgen dem fliehenden;

Bilde.

1^ Sehr selten kommt es

nun Yor, dass die gehabte
Mühe nicht reich be-fj

lohnt wird ; sehr hübsche

Effecte an nahen Hafen
oder am Einhiufe frrosser ^ greift in die Z»Uae H eiu. Man kann

FliisQfl nimmt dor l'hoto-
excentrl«oh«n H«b«l A iMch «u B

iJlUSSe nnnnu aei l noio
^lUwra oder entfernen, wie es der verschU-

graph mit nach Hause. denen Dick« von P entspricht.

Es sei noch bemerkt,

dass am See oder an Flüssen das Licht sehr kräftig wirkt,

besonders bei leicht bewölktem Himmel, man scheae daher
nicht. Blenden an/.uwendcn

Mit Thie: < II auf Weiden oder Wlopcn nehmen wir es

anders vor. Zu diesen Studien, zu welebeu wir durch niuen
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vortrefflichen Freund und noch bessereu Maler veranlasst

wurden, »uvlieii wir uns freie Weideplätze aus und ^enii es

mogli 'h ijit mit jjri'ineii Hecken umrankte Wiesen. WirIwsprecheQ
uns mit dem Gutslfebitzei und einige Groschen, welcbe wir

an die Hirten Yombr^ioben, führea xam die tehdiistMi Thier«

dort hio, wo wir sie wlneoheik. An swei gedeekten Pttnkten,

welche wir dnreh Tier oder ffinf Bttndel Stroh in eine Art
HQtte umwandeln, stellen wir die Onmera auf. Die erste

Hütte wird am Morgen, die andere des Nachmittags benutzt

Wir bemühen uns vor Allem, dass die Thiere uns nicht be-

merken. Trotzdem stutzten sie am ersten Tnjre. die Bündel Stroh

wecken ihr Misstrauen, jedoch kümmr i ii sie gich nach einigen

Tagen niebt mehr um das Aussergewoiuüiche. Nun gelingt

68, ruhig hübsche Studien zu machen.
Der Photograph, welchem das ländliche Leben kennt,

weiss schon die Stunden, wo das Vieh weidet, steht oder
ruht, er erhält daher ohne grossen Z^t?erlnst die Bilder, die

er sieh w&nsoht.

Wir behaupten nieht, dass man nieht ohne solche £in-
riohtnngen Studien herstellen kann. Der Leser wird jedoch
gestehen, dass beim freien Aufstellen der Camera oft das Vieh
scheu wird und dass man sich sogar der Gefahr ausstellt, von
einem minder fjemüthlichen Ochsen an^regrillen zu werden und
das thut auch der Camera zu wehe. Der Phototrraph könnte
wohl sieh und den Apparat hinter einer Heeke oder Zaun
decken. Das Stativ kommt aber dann meistens sehr hoch zu

stehen, wenn der Ausblick genügend frei sein soll. Eine solche
' Anordnung schadet jedoch der Perspective. Denn bei Moment*
aufoahmen wie bei Landsehaftsphotographie soU das OlgeettT

nicht höher als die Höhe des menschlichen Auges sich be-
finden.

Haben wir mit Xindem, Leuten oder Geflügel in Höfen
zu thun, so stellen wir uns in Stallungen oder sonst versteckt

auf. suchen also immer unsere Gegenwart geheim zu halten.

Nur auf diese Weise belauscht man die freie Natur und so

allein bekommt man natürliche Stellungen auf die photo-

graphische Platte.

Der Leser wird sieh daher nicht wundern, dass wir
grössere Bildformate, z. 6. 13 X 18 oder 24 X 18 cm, be-

vorzugen und keine Anhänger der hlufig constmirten DeteetiT-

Cameras sind; solche dtkiften nur in ganx kleinen Formaien
und fdr Strassenscenen als practisch anerkannt werden.
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Cxonenbeig'S LehraD&tait fUr Piiotograpbie in GrOueubaoh. ^59

Croneul^rg'ä Lehnuistalt für Photographie
in 0r9ii6iilNielk

Der Ort Gröneubach liegt in bayerisch Algäu, ziemlioh

hoeh, inmitten bmit&rbiger Wiesen, und in Ansieht der AI-
gäuer Alpen.

Das Schloss Gröneul ach mit der Lehranstalt befindet sieh

in der Nfthe; es ist in Tafel 1 und II abgebildet.

Der hier den Seh ülern zu ihren prfiktißchen Arbeiten ZWt

Yerfügung gestelite Baum ist sehr bedeutend.

A. Die AbfhellnHl für Portrfttphotographie

umüMSt 1. ein Atelier 40 in 19 Fass mit e». 16 Instrumenten, dt-
runter Sciopticon zu direeter Vergrtesemng, 2. eine Dnnkel*
kammer mit Einriehtong zu gleiefiieitigem Arbeiten von seohs

Sohülem, 3. xwei Betouchirzimmer.

B. Abtheilung für Copiren.

Zwei Zimmer, Vorplatz.

C. Abtheilung für Reproduetion

enthält Beproduetionsatelier, Laboratorium, Arbeitssaal, Wässe-
rungsranm mit Wasserleitung, Dimkelmagazin.

D. Abtheilung für Lichtdruck.

Zimmer zur Druckplattenbereitung mit zwei Trockenöfen,

Drucksaal mit drei Handpressen, Satinirzimmer mit drei Pressen,

Magasin, Matrizenzimmer.

E. Abtheilung zur Trookenplattenbereltung.

Dunkelzimmer, Vorzimmer, Wässerongszimmer mit Wasser-
leitung.

F. Abtheilung für Zinkätzung.

Einstanbzimmer, Aetzzimmer mit Ventilation, Diverses

Arbeitszimmer, Laboratorium, Dunkclkninmer.

G. Bureau mit Zimmer.

Gelehrt wird in der Anstalt die Photographie im Porträt-,

Architectur- und Landschaftsfach, mit Collodion wie mit Gela-

tine; Reproduetion und Vorgrössernns:; Positiv- und Negativ-

retoucho; Aristotypie: cIhb Arbeiten mit Schnolidruckpapieren,

wie die Bereitung von Bromsilbergelatiueplattea; fornor der

Lichtdruck und die Zinkographie; alles nach Verfahren » die

Herr Gronenberg in langjähriger Praxis vervollkommnet hat
Es ist also hier Gelegenheit geboten, sich Kenntnisse anf

den verschiedensten Gebieten der photographisohen Teohnik an
erwerben. Qlfach dem Photogr. Arohiv.)
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160 Ariatotypi« oder Ghlonilb«r-CoUodtoii-V«rfilir«ii.

Aristotj'pie a4er Cblorsilber-Collodiau-Verfahreu.

Yoo W. Gronenberg in Sohloss Grönenb»eb (Bayer. Algän).

Indem iob auf meine nannicb(aebeii Beilagen im „Pbot«H
grapbieoben Arcbiy", wie in der Faebsebrift , Aseooiatleii

Beige ponr la Photograpbie Braxetles" binweiee, m<khte iob non*
mehr mein Verfahren mit genanester Anweisung, sowie Selbst*

bereitung der Emulsion dem alljrpmeinen Interesse iintorbreiteii.

Namentlich der Copirproeess hat in den letzten Jahren
sehr viel Neiioningen gebracht und viele Fortfchritto gemacht;
obiges Verfahren nimmt einen hervorragenden Standpunkt ein

und wird denselben auch behaupten. Das Albumin-Papier hat

ja sehr lange geherrscht und Vonfigliolies geleistet *ber seine

Mängel sind doeh sehr fOhlbar, da dessen Hiätbarkeit, Iftngere
Haltbarkeit selbst bei acoaratester Arbeit, nicht sn er*

reichen ist.

Nachdom fpstfxo^tollt wurde, dass Chlorsilber- Oollodion-

Papier ?chr haltbar ist un.l sf^in«» schönen Weissen (auch

längere Zeil siarkem Lichte ausgesetzt; behält, so war wohl
diese Neuerung mit grösster Freude zu begrüssen. Eine schein-

bare Schwierigkeit beruhte allerdings darin, dass die Behand-
Inng des Papiers sehr aoonrat vorgenommen werden muss und
«noh Ton dem Albnmin<Papier-Process ziemlich abweicht, daher
kam es anch, dass so yiele Photographen das Verfahren com-
plioirt nannten, aber mit grösstem Unrecht. Ich finde es

weder complieirt noch tbearer wie das Albumin -Papier -Ver-

fahren, in meiner Anstalt wird Torherrschead mit Oklorsüber-
Coilodion-I^ipieren geai ij^uet.

Die Bereitung der Emulsion ist durohaus nicht schwierig

nnd ist folgende:

25 g guter CollodionwoUe werden geldst in 400 g Aether
und 400 g Alcohol absolut. Man l&sst acht Tage stehen und
mhig absetzen, alsdann filtrirt man durch gereinigte Baum-
wolle, man setzt 5 g ßieinasdl (reines) unter tuoktigem SohQt*

teln zu.

a. 1 I Jn^che 3 g OhlorstrontiuQi und 2 g Olilor*

lithuim in bO g Alcohol,

b. 1 Flasche 4 g Citronensäure in 80 g Alcohol,

e. X » 20 g Silbernitrat in 15 g dest. Wasser
gelöst, naeh völliger Ldsung: Zusatz von .60 g Alcohol «ir
Ldsung c.

Naeh völliger Lösung der Chloride, was d«reh Et-
wärmen beschlennitrt wird und naeh völliger Lösung der
CitroneaBäure, gierst man letztere zur Ohlorstrontium- und
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Chlorlithium- Losung, schüttelt tttohtig und gient diese Ter-

«nigte Lösangen in das Oollodion, sohftttelt abermals tHohiig.

Vnn erw&rme man die Silber- Lteong o derart, dass das etwa

auscristallisirte Silber völlig wieder gelöst und giesst im

Dunkeln in ganz kleinen Theilen dieselbe in das Collodion,

schüttelt tüchtig, ßbhrt so fort, bis der leUte Theil der Silber-

Lösung zugesetzt.

Die fertige Emulsion filtrire man nochmals durch gereinigte

Baumwollle und bewahre sie an dunklem Orte auf, nimmt

man jedoch sehr klaren Collodion, so ist l^iltriren Uberflüssig.

Beim Oebranohe seli&ttle man die Emnlsion einmal t&ehtig

durch, damit etwa za Boden gesankenes Silber sich der ganzen

Lösung verbindet und wartet oa. Vi Stunde, bis sioli die

Mischung bemhigt, sodann
präparire man das Papier

und es wird jeder Bogen
ganz rein und in gleicher

Kraft Copien al)geben.

Erforderlich ist ein llulz-

rabmen, entweder f&r Vi
oder Vs Bogen, letzterer ist

Yortheiihafter. Der Rahmen
besteht aus 2 Theilen, wel-

cher an der Rückseite durch

Scharniere verbunden, an

dessen Vorderseite sich am
unteren Theile Oesen, am
oberen Häckohen befinden,

damit der Rahmen fest ge-

schlossen wird ; der eineTheil

des Rahmens ist innen glatt,

der andere Theil hat einen rings überstehenden Falz (Fig. 2).

ffierauf wird der Bogen gelegt, der Rahmen halb geschlossen, so

dass die Rückseite des Rahmens das Papier bereits klemmt, nun

zieht man den Botren an den zwei anderen Ecken des Rahmens
etwas an und klappt den Rahmen fest zu, schliesst die Häk-

chen, und das Papier wird gleichmässig wie bei einer Trommel

sein. Nachdem man das Papier mit den Fingern angezogen,

hSlt man die Ecken des Papiers mit Messern fest, ehe man
sohliesst Bei mehrmaligem Probiren wird das Einspannen

leicht nnd sicher von statten gehen. Es bildet das glatte

Einspannen des Papiers eine Hauptsache des guten Präparirens

;

besitzt das Papier gekniffene Stellen oder Falten, so läuft die

Emulsion ungleich und in Folge dessen gibt es dann keine

11*
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gleiehttifsiffen Dnieke. Dar Bftkmen mint mu trockenem
weiobfiE Hobe und «not gearbeitet sein.

Nim ftbergieeet man und zwar am Besten aus einer

Meneur. welche ca. 100 g Emnlsion enthält. Um Perlen an
ermeiden, piesst man rechts oben, etwa vier Zoll vom
Rande des Papiers, längs im auf, neigt nfieh links, dann
abwärts, und iässt die Emulsion sich langsam auf der
Papierfläche vertheilen, alsdann lässt min den üeberschuss
am Kande der Mensur einiauieii, über nur so ianee, als ea

stark länft. llbn hat ein anderes Gefftes oder Flasche sur
Hand nnd Iftsst darin Tollends abtropfen, üeber die sich

sammelnde Emulsion werde nnten sprechen, da der Best be*

sonders behandelt werden muss und nicht sofort an Terwenden
ist. Man nimmt nun das Papier aus dem I?ahmen und hän^
es mit Klammern an zwei Ecken auf. In einem temperirtea

Baume ist es in 15 Minuten trocken und kann verarbeitet

werden, schnelles TiockiK'n ist vortheilhafter, da dadurch das
Copiren rascher geht. Nachdem der Kahaiuii burgfältig ge-

reinigt, spannt man den sweiten Bo^n anf und so fori

Die Manipulation hat natürlich im Dunkeln zu geschehen.

Das Papier darf nicht so lange hängen, dass es sich rollt»

sonst ist e? zn trru 1 en und schwerer 2U schneiden, kann also

leichter verletzt werden.

Bei der Präparation des dritten 'nog:ens giesst mau von
der Vorrathsflasche etwa 30 ir Kuiulsion zu, und so immer,
damit das Papier stets f;lei< h kräftig wird.

Das Paiiier wird mit einer scharfen Scheere zurecht ge-

schnitten (nicht gebrodien und nicht mit dem Messer); die

Hander des Papiers, welche nicht präparirt sind, lässt man
stehen, es verhindern diese mit Sicherheit das Bollen des
Papiers. £in halber Bogen gibt 7 Cabinetbilder. Das Copiren
geht etwas rascher als beim Albuminpapier; man copirt nicht

so stark ii^or. doch richtet «i^h dies*^« mehr nach dem Negativ.

Die Copieu werden ca. viermal gut gewaschen; sollten sich

dieselben, trotz der stehen gebliebenen Ränder, noch etwas

rollen, so lässt mau nach dem dritten Waschwasser die Copien,

Bildseite nach unten, etwa 6—7 Minuten ohne Wasser auf
einander liegen, sie werden dann ToUstandig flach bleiben.

Die Bilder tonen in jedem gebräuchlichen Bade. Meine Bei-

lagen in No. 530 und 540 des Archivs waren sämmtlich mit

Goldliädern mittels doppelt geschmolzenem essigsauren Natron
getont.

Beim Tonen muss etwas Vorsicht obwalten. Man nimmt
das Bad viel schwächer als beim Albumiupapier. Ich löse



üel»«r MonentphotofMtidliMi. 163

I. B. in einer Yorrathsflasche Ooldchloridkalinm in der Weise,
dass die Lösung eine Bchwache gelbe Färbung hat, etwa 1 g
Goldchloridkalium auf 1600 Wasper (wird strohgelb sein), von
dieser Lö^tini^ nehme lÜO g (je nach der Mon<r<» der Bilder)

und vermische mit doppelt geschmolzenem essijürsaurom Natron
(auf 100 g etwa 20— 25 Tropfen), lasse eine halbe Stunde
stehen und beginne das Tonen; tont es zu rasch, so setze man
Wasser zu; je langsamer das Tonen, je brillanter wird der

Ton. loh tone hdohstens zwei Bilder gleiohseitig, Bildsdto
stets nach unten nnter fortwShrender Bewegung. Bas Tonen
darf nie bis zur eingetretenen Blane fortgesetzt werden. Der
Ton muss noch ins Rothe schimmern; war der Ton im Gold-
bade zu blau, so wird na<'h der Fixnno d-is Bild Pinen irniu-

liehen Ton haben und in Folge dessen Hau und matt ersoheiuen.

Die Brillanz ist we^.

Vom Tonbad kommen die Couien ins Wasser, alsdann

in die Fixage. Ich nehme die Fixage stets frisch (unter-

schwef ligsanres Natron 1 : 25). Selbst conoentrirtes Bad bringt

hfibscbe Tdne; es kann dann öfter gebraucht werden, aber
stets filtiirt Bei ständiger Bewegung fixire ich etwa zwölf
Minuten und wasche nnter laufendem Wn?ser 2— 3 Stunden,

worauf die Copien auf Fliessjiay iV^r c'plegt, beschnitten und
sofort geklebt werden l>as Beschneiden ^resehieht nach dem
Fixiren, um scharfe Biinder zu erhalten.

Nach dem Kleben, Trocknen, Austleekeu wird mit Speck-

steintinctnr abgerieben, heiss satinlrt und der Process ist

Tollendet. Bezüglieh der Emnlsionsreste bemerke ioh, dass

dieselben durch den Luftzutritt verdiokt sind und müssen,

wenn ein halber Liter zusammenkommt, mit ca. 25 g Alcohol
und 25 c: Aether Yordünnt werden, gut ireschüttelt, einen Tag
stehen und dann tiltrirt werden, diiroh gereinigte Baumwolle.
Sollte dieser Rest schwächere Coj^itn geben, so empfiehlt es

eich, etwas Silber zuzusetzen, auf ^'2 l^.iter etwa 5 g Silber:

iiiUbs jedoch in aufgelöstem Zustande und nur theilweise, nicht

auf einmal, zugesetzt und stets gut geschüttelt werden; ferner

wird etwa 3 g Gitronensänre zugesetzt. So lässt sich jeder

Best verwenden.

Ueber MoiiieiitpliotoiKrrapbieii«

Von Hermann Brandsepli in Stuttgart.

Moment-Aufnahmen macheich sozusagen nur „nebenher"

;

da icii mich aber ausser dem Hauptzweig meines Geschäftes,

dem PortrSt, mit Allem was vorkommt abgebe, so habe ioh
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mieh Tor Jahren schon auch auf die Momentphotognipbie ge-
worfen, obwohl ich hier in Stuttgart weoig Gelegenheit habe,

viel auf diesem tV] lo zu leisten.

Ich besitze von i hury & Amey euieu grusseieü uud rim n

kleinen Versehlusn und bin, vvhs Schnelligkeit anbetrifl't, aiicli

wohl zufrieden damit. Die Platten rufo ich in der Weise
hervor, daee ieh zuerst ein Vorbad (QueeksUber, Fixiinalreii

und Wasser) bea&tie und dann dem Eisenentwiokler noeh
einige Tropfen einor seh \ i hen Natronldsong beifüge. Ist

mit diesen Hilfsmitteln das Negativ noch au knra, so nehme
ieh das Negativ ans der Hervorrufnnjr, ehe es seinen riehtif?en

Grad von Dichtigkeit erhalten hat und verstärke dasselbe mit
Quecksilber.

Zu den Aufnahmen einer Militärparade habe ich ausschliess-

lich Sehleussner-Pintteu verwendet, während ich Aufnahmen
eines Kinderfestsnges anf Beeniirt- Platten maehte. Bei den
letsteren hat das Vorbad genfkgt, bei der Parade jedoeh war
das Wetter so sehlecht, dass mit allen Hfilfsmitteln vorge*
gangen werden mussfe.

Mohr ' ^olon-füheit zu Moment- Anfnnhmen bieten mir die

Kinder im Ateiier. »li^ i'-h AÜe ohne Kopfhalter aufnehme,

uud denen ich mögliebst eine ungezwungene, aber doch künst-

lerische Haltung beizubringen suche.

Vergrifsserunj'cn auf Easlmairs Kroinsilberpapier.

Mittels des Eastman'sehen Bromsübergelatinepapieres ist

man leicht im Stande, sowohl bei Tageslicht, als bei künst-

lichem Lichte, VergrÖsserungeu von jedem hier/u eiiiigermassen

geeigneten Negativ rasch und einfach herzustellen. Besonders
eignet sieh, naeh 0 Srna O^hot. Corresp. Nr. 313, 1886), die

Sorte C des Eastman^sehen Papieres
Für Yergrössernngen bei Tageslicht kann das Ne-

gativ einfach gegen den Himmel gerichtet werden, wozu jedoch
ein Tisch oder ein Brett in oft sehr sehräjrer Stellun? auf-

gestellt wordrii iiinss. was nicht immer leiiht ausfuhrbar ist.

In den meisten 1^'ulien wird es daher einfacher sein, sich alle

Behelfe zur VergrÖsseiung ähnlich wie in der nachstehenden
Zeichnung (Fig. 3) anf einem horizontal stehenden Tische an-
anordnen!^) Das Himmelslieht wird hier, wie man sieht, mittilB

' T^'^r verdunkcD diese Ffgruren und Mif thcllungan H«nn Scbltrar,
BedacUur der „FJiotogr. Notizen'' io Wien. (8. Pbotogr. Kotisen 1887.M« Sl).
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eine« Spiegels der im richtigen Winkel rtiiztibringen ist, auf-

gelaufen und durch eiue kloine Feusieroiinung auf das Nega-
tiv dirigirt. in geeigneter Entfernung- von letzterem wird
eine Camei'a, aus welcher Yisirscheibe und Gassette heraus-

genommen sind, aufgestellt, und erhllt man anf diesem Wege
auf einem Blatt weiieen Papieres, welehee, wie in der Figur
endebtlieh, auf einem Kähmen glatt aufgespannt ist, das y«r>

gr$88erte Bild des Negativs. Hauptsache ist es, darauf an
sehen, dass keine Spur fremden Lichtas in den Raum, wo die

Tersrösserung genin wird, eindringe. Deshalb muss aur-h

der Kaum zwischen xsegativ und Object sorgfältigst mit einem

¥ig. 8.

Bohwaraen Saeke verJiüllt sein, damit ja nur aussehlieeeliek

die durch das ObjeetiT kommenden Liebtatrahlen auf den Bitd-

ralimen fallen.

Benutzt man zum Vergrössern für die Camera eine ein-

farhe Linse, so brauchen weitere Anordnungen nicht getroffen

zu werden; wird aber ein combinirtf^s Poilrätobjectiv venvendet,

so müssen die Linseneombinationea derart vertauscht werden,

dass die Hinterlinse dorn zu vergrössernden Negativ zugekehrt

ist. Hat man das auf das weisse Blatt Papier vergrössert pro-

jieirte Bild seharf eingestellt, so hedeekt man das Objeeti?

mit einem orangefarbigen Papier oder Glas, und befestigt ein

Blatt empfindlichen Bromsilberpapieres auf dem Kähmen genau
an die Stelle des weissen Papieres. Durch Bntfemung des
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orangefarbigen Papieres (oder Glases) vom Objective wird nun
die Exposition vorgenommen, deren Dauer sich natürlich nach
der Dichte des Negativ's, der Stärke und Beschaffenheit der

Sohiohte, der Gattung des Objectives, sowie nach dem Grade
dir TergrSssening riohtot.

Bei VergrGeeerang eines NegatiYs ton 8 X 10 Oentimeter

rar Grösse von 26 X 31 Oentimeter ist z. 6. eine Exposition

on 6 bis 10 Secunden (u. zw. bei schwachem Tageslichte

und nicht sehr lichtstarkem Objective) erforderlich. Wichtig
ist es, sich zu bemerken, dass, wenn man eine bestimmte Zeit

Tlg. 4.

als die richtige Expositionszeit für eine gewisse Bildgrösse er-

kannt hat, ein Bild der doppelten Grösse nicht auch der doppel-
ten Expositionsdauer, sondern der Tierfachen bedarf. —
Fig. 4 ulnstrirt die Henttellnng von YergrGsBenmgen hei Tages*
licht unter Anwendung einer Yergrösseningscamera.^) Man
lieht, dass es hier keiner Condensationslinse bedarf, sondern
es genügt, das Himmelslicht mittels eines Spiegels, ja selbst

mittels eines weissen Gartens aufzufangen, und auf das Nega-
tiv zu dirigiren. —

1) 7«rgretMrongicamerM, complet eingerichtet, lind bat Ilesrn A. Moll
In Wton sn li«b«n.
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Bei Anfertigung von Vor grösserun ir^^n mittels künst-
lichen Lieiites, müssen die einzelnen Hilfsgeräthe anders
angeordnet sein. Wenn es auch im Nothfaile genügt, im
Vergrösserungsapparate zwischen das Negativ und die küust-
liali« Liohtqaelle (Lampe) swei matte Scheiben einzufügen, am
«ine gleiehinfteeigeve Erlenohtang des Negativs zn bewirken,
80 wird es doch bei weitem empfehlenswerther ^ein, sieh eines
Systemes von Condensatoren zu bedienen. Nachstehende Figur
(Fig. 6) vornnpchaulicht die Anordnung der einzelnen Theiie
eines derartigen ebonfal]? sehr einfachen Apparates.

Eine gewöhnliche Petroleum- (Rundbrenner-) Lamj»e A mit
«inem Metallrefleetor repräsentirt die Lichtquelle. Das Ijieht

passirt bei D zwei planconvexe Condensationsiiusen, wodurch

Fi|r. 5.

eine ganz gleichiniissige Erleuchtung dos Negativs bei E be-

wirkt wird; das Objectiv G entwiift bei m das vergrösserte

Bild. Mit dieser Vorrichtung bedarf ein mitteldichtes Negativ
von ca. 8X11 Centim. für eine wohl gelungene Vergrösserung
im Formate von 26 X 31 Centim., 3 Minuten Expesitionszeit.

Bei Verwendung von Haguesinm — oder Kalklieht würde eine

Exposition von ebenso vielen Sekunden genügen.
Weitere eingehende Beschreibung derartiger Vergrösserungs-

apparatft mittels Viinsfliehen Lichtes (Scioptikon) findet sich in

J. M. E der 's auFtiih! lichem Werke: Die Photographie mit
Bromsilber-Gelatine und Chlorsilber-Geiatine"^) 3. Heft, pag, 282
bis 285, und sind in dem Artikel von Herrn Ganz ifber das
Pinakoskop in dem vorliegenden „Jahrbuch" enthalten.

1) VarUg von W. Knftpp In Hall« «. 8.
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Forti'ätetudieu von Nitdar iu rarit),

Ton J. M. £dor in Wien.

Eine der merkwürdigsten Leietnngen, welohe in der
jüngsten Zeit aus dem Atelier Nadar'e hervorgingen, ist die

Herstellung von Momentbildem bei dem Intenriew des greisen

Chemikers Chevreul. welcher im vorigen Jahre seinen

hundertsten Geburtstag feierte. Wenn berühmte Persönlich-

keiten von Reportern in der bekannten Weise „interviewt"

werden, so miisste man sieh bisher mit der Wiedergabe des

Gehörten begnügen. I>le Mittheiiuug des todteu gesprochenen

Wortes gibt nnr ein sehwaclies Bild des Gedankenganges und
des Wesens der Persönlichkeit Der Gesichisrasdrnck und
die Bewegungen während eines Gespräches sind ebenso indi-

viduell charakteristisch als der Inhalt der Hede selbst. Herr
Na dar hatte die izlückliche Idee, beidos in völliger Naturwahr-
heit wiederziiL'eben, und es gelang ihm. dieselbe zu realisiren.

Prof. Chevrenl besnehie Herrn Na d ar, wie der Heraus-
geber in der „Photographischen Correspondenz" mittheilt, auf

dessen Einladung und letzteici* begann ein Gespräch, wahrend
Herr Faul Kadar jnn. den photograpbisehen Apparat einstellte.

Die Beiden verweilten an derselben Stelle; ihre Aetionen
während des Sprechens waren jedoch völlig frei. Die Oonver-
saüon wurde stenograpbirt und xugleieh wurden im mGgUehst
raschen Tempo Momentbilder aufgenommen. Dieselben ge-

schahen theils im Atelier Na dar 's, tbeils im Garten des

„Mnseum dn jardin des plantes.'' Die Aufnahme wurde, wie
mir Herr Nadar freundlichst mitthoilte, mittels eines Moment-
verschlusses nach dem System von Tiiury und Amey vorgenom-
men; die Beliohtnngsseit war ungeföbr ^/iqq Sekunde; die Platten

waren Bromsilber -Gelatineplatten von nober EmpündliolikAit
(theils Eafstman's, theils selbst fabricirte Platten), Vor einigen

Monaten brachte das Journal IlJu9tr4 Beproductionen von zwdlf
solchen Aufnahmen ; diese ^rebon uns eine geringe Vorstellung
von der Schönheit der Oriizin.iljthotograptiien , wovon über
hundert hergestellt sind. Soeben stellt dieselbe Herr Nadar
zu einer Collection zusammen, und diese wird den Vorwurf
zu einem demnächst erscheinenden Werke bddeu: „L art de
vivre oent ans.** Dureb die Liebensw&rdigkeit des Herrn Na-
dar, welcher mir diese unedirte Collection fiberreichte, hatte

ieh Gelegenheit, diese hervorragenden Arbeiten im Originale
genau studiien zu können, und es ist nicht zu viel gesagt,
dass damit ein neues Genre der angewandten Photographie
geschaffen ist.
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qa'un fait dont on a la oertitude positive .... "

^Beilage zu Bder'« J%hrbuob für Photofnraphie 1888.
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Wir reproduciren hier zwei dieser Photographien, ^volr-he

auc'h im Journal Illustre enthalten waren; unsere Photo^mko-
typien wurdou jedoch von Anj^erer et Ciösehl nach den
vorliegenden Origiualauiuahiueu hergeetelU. Tafel III zeigt uns
das Poilrät CheuYrears; er sitzt im Gespräche mitNadar,
ftn «inem Tieche. Unter das Bild Bind die in diesem Aogen-
blicke gesprochenen Worte gedmolrt. Nadar lehnt den Arm
anf ein Buch. Es ist dies sein Aotographen- Album, und im
Verlaufe der Unterredung ersucht er den greisen Jubilar, sich

in dasselbe einzutränken. „Ich will hier mein erstes philo-

sophisches Prineip sehreihen," antwortet dorselbe. Nicht ich.

sondern Mal el» ran ehe hat es zuerst ausgesprochen. Ich habe
wohl gesucht, aber nichts Besseres gefunden: On doit tendre

aveo effort a rinfaillibite sans y pretendre. Die Scene, wie
Chevrenl diese Maxime sehreibt» stellt das Bild Tafel IV tor.

Diese Bilder zeugen von der künstlerischen Anffassong and
technischen VoUendnog, mit welcher in Kadar's Atelier ge-
arbeitet wild.

Die Photographie, das nichtigste HilTsmittel der
Alterthuinskiinde.

Von Dr. Aag. Eisenlohr, ümTersitätsprofesBor in Heidelberg.

Schon in den füufaiger Jahren, als ich meine Stadien
wegen Krankheit auf längere Zeit unterbrechen Bnusste, be-
Bcbäftigto ich mich, um mir üntorhaltuuE: zu vei schaffen, mit
Photographie und nahm mit einem kleinen Apparat aus Stutt-

gart, dessen Objectiv nicht regulirt war. direct positive Bilder

auf braunem oder röthüthem Glas auf. welche in wenig
^iuiuten fertig und eiü^etahmt waren. Bei der Gelegenheit

machte ich die ftberrasenende Wahmehmang, dass das ^rbige
Corpsband eines Vetters, welchen ich aafgenommen, im Dankel-
zimmer in den natürlichen Farben erschien, whs bei der
Fixirong mit Cyaukalium und am Tageslichte wieder Ter-

schwand. Ich sehreibe diese Wirkung dem Zusatz von etwas

freiem Brom zum CnÜodium zu. Vielleicht veranlasste mich

das, weil auf wissenschaftlicher Basis ruhend, vortreffliche

Lehrbuch der Photographie von H ardwich, mich eingehender

mit Chemie zu befassen, was ich vyehrend mehrerer Jahre auf

der Heidelberger üniTorsit&t and dann als Fabrikant Toa
Theerfaben that. üm die Mitte der sechs!ger Jahre fassto leh

eine Liebhaberei für das Egyptische, worin mich, nachdem
ich die Iirthttmer des Seyffmrth'schen Systems erkannt, der
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mir nnvergeMlioh« Ghftbas durch ^o'ma Schriften und Briefe

förderte, so dass ich mich im Jahre 1869 in diesem Fache
als Docent habiiitiren und für den folgenden Winter eine

wissenBchaftliche Reise nach Egypten planen konnte. Für
diese Reise wollte ich die Hilfe der Photographie in Anspruch
nehmen. Der mir bekannte A. Lorent, welcher die prächtigen

Aufnahmen Ton Venedig, Algier Spanien und Egypten m grossem

Formftte auf Wachspapier machte, gab mir die nötfaigen Wiokc
Uber Objective, Camera, Zelt und dergl. und mit der Hilfe

eincB Heide1ber<xor Photographen frischte ich die früher er^

worhenen Kenntnisse nnf, wozu mir die S(^hlossniinp reichen

Stoff gewährte. Mein wohl sieben Centner sr-hweres Gepäck
schickte Ich nach Alexandrien vorniis. eine Kiste mit einer

vortretTlichen Camera von Meagher, Cassetten, den Objectiven

(Dalmeyer's Rectilinear und Steinhill's Aplanat) u s. w., ein

englisches Zelt Ton Roach & Co., eine Kiste mit Chemikalien,

abgetheilt und die Gefache mit Filz ansgekleidet, eine Eiste

mit zwei grossen und einem kleinen Plattenkasten, alle Gläser

sorgfältig geputzt, Kasten für Stative u. s. w. Nachdem ich

den Festlichkeiten der EröfTnunir des Suezcanales als Gn^t des

Khedive beigewohnt, begann ich meine Versuche auf dem
damals in der Umgestaltung begriffenen Platz d^r Esbekioh,

mnsßte aber zu meinem Leidwesen wahrnehmen, d i^s die vor-

trefflichen ßecepte des nassen Collodiuüi - V ciluhrens (ein

anderes wandte ich damals nicht an) fOr das trockene nnd
beisse egyptisohe Klima nicht paseten. Erst Gaston Braun
ans Domach, dessen Bekanntschaft einer meiner in Cairo an-

wesenden Collegen vermittelte, brachte mich auf die rechte

Spnr. Er hatte die nämliche Eifahrung wie ich gemacht und
sich nur durch Verdünnung der Lösungen nnd Zusatz von
Salpetersäure im Silberbad geholfen Seiner freundliehen An-
leitung liabe ich es zu danken, wenn meine photographischen

Arbeiten in Egypten nicht erfolglos waren. Auf einer drei

Monate dauernden Nilfuhrt nahm ich sahlreicbe Platten von
fsst allen egyptischen Tempeln und wichtigen Inschriften, bis

anm zweiten Katarakte, namentlich aber in Edfii und Medinet-

Abu auf in der GrOsse von 8 zu 10 englischen Zoll, also bei-

läufijr 20 zu 25 cm. Durchschnittlich exponirte ich zn lang,

etwa 45 Secunden, so dass manche der Bilder einen H:iiie!i

Charakter bekamen. Auch gelangen die am Wasser gelegenen

Orte viel besser, als die einige Kilometer divon entfernten.

Gleichzeitig mit mir reiste ein italienischer, in Luqsor an-

sftssigei, sehr gesebickter Photograph, Namens Beato, welcher

Bcbon damals viel grdssere Bilder auf trockenem Wege auf-
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nahm und die dazu ndüugen Platten am Abend Yorher zu-

riobtete. loh telbst machte über hundertAufnahmen in Egypten.
Da ich damals noch naoh Palästina, Syrien, Atheu nnd Gon-
stantinopel reiste, schickte ich mein photographisches Gepäok
von Alexandrien nach Hause. Während der grösste Theil der

Platten unversehrt ankam, zerbrachen die in <leiji kleineren

Plattenkasfen befindlichen, weil sie zu viel .Spielraum hatten.

Zu Hause liess ich die Platten copiren, wobei »mücher Sehaden
verübt wurde, ein grosser Theil derselbeu bekam Kisse, wohl
dnreh die Verschiedenheit des Klimas, vielleicht auch wegen
nngeeigneten Lackes, der ven Klefiel bezogen war. Indeeeea
dienten mir die Tafeln noch lange znm Stufinm der Insobriftoi

nnd cor Yergegenwärtigung der Plätze. Manche Textausgabe,

welche nur mit der Hand copirt war, konnte ich mit Hilfe

mein^^r Photographien V>erichtigen. Erst fünfzehn Jahre später,

nachdem mein sehnlicher Wunsch, Egypten nochmals zu be-

reisen, durch die Eutdeeknnjr der kleineren beschriebenen

Pyramiden und durch die Auuiudung der Konigsmumien im
Schacht von Deir el bachri ein unbezwingUcher geworden
war, an Anfang det Jahres 1885, kam ich sn einer sweiten
sffyptiBchen Berne. Allen Faehgenossen ist es bekannt, welcher
Ümechwong sich in der Photographie in diesen fiinfsehn Jahren
vollzog, wie an Stelle der nassen Collodionplatten zuerst die

Empfindlichkeit erhaltende Uebergüsse, dann die Collodinm-

emulsionen, schliesslich aber, alle anderen Verfahren durch

Bequemlichkeit, Kasohheit und Sicherheit in Schatten stellend,

das Bromsilbergelatmevertahreu getreten ist, namentlich mit

dem Zusätze 7on Eosin oder Erythrosin, wodurch der störende

Einfiuss der verschiedenartigen Färben vermieden wird. Die
nl^thigen Gelatineplatten, einige hundert, hatte ich von einer

jetzt nicht mehr existirenden Firma bezogen (Wilhelm Simeooa
in Höchst), welche mir schon öfter ganz vortreflfliche Platten

geliefert hatte. Es war wohl mit raeine eigene Schuld, wenn
ich mit Riicksicht auf die bei meiner früheren Eeise erfahrenen

Glasbrüche abziehbare Platten bestellte und diese nicht das

leisteten, was ich von ihnen erwartete. Mehr des Versuches

halber liess ich mir auch eine kleine Anzahl Platten mit ortho-

chromatisehem Zusatz zur Gelatine fertigen. Dae wieder
mehrere Oentner schwere Gepäck wurde bis Triest TOians-

geschiekt und . am 9. Jannar 1885 trat ich mit einem mir
befreundeten jungen Ingenieur, welcher namentlich die Ver-
messungen und photographischen Arbeiten maehpn sollte, die

Eeise über München und Wien an. In Wien machte ich die

angenelune persönliche Bekanntschaft des Herausgebers dieses
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Jahrbuches, dessen vortreffliche Arbeiten, namentlich über das
Bromsilbergelatineverfahreu, mir längst bekannt waren.

D«ii 16. Jan. sehURen wir uns in Trieet ein, bevor das doreh
Sohneeet&rme anfgehalteoe üepäek angekommen war, welebes
zu unserem grossen Verdrass erat in Siut jnit uns saeammen-
traf. Im adriatischen Meer ausgestandene Stürme waren bald

vergessen, als wir uns nnf afrikanischem Hoden befanden,

aber dor Anblick des durch Arabi's Banden zerstörten Alexandrien
erwecKtf schmor/Jiche Kmpünduugeii.

Mit der Eisenbahn fuhren wir bis Siut, mit dem Post-

dampfer bis Luxor und Assuan und erst auf der Kückreise

benutzten wir eine Dababieh (geräumige Barke), welcbe
uns das bekannte Hans Tbomas Cook veraebafit batte.

Bei unserem ersten Aufenthalte in Tbeben begannen wir mit
den photographischen Aufnahmen und zwar auf dem rechten

Nilnfcr im Tempel von Karnak Wir setzten sie fort in Philae,

in Edfii . nnf dem linken üfer von Theben, in Abydos. Die
ersten Piatien wurden im Luxor-Hotel entwickelt, alle späteren

auf unserer Dahabieh, auf welcher wir ein lichtsicheres, wenn
auch etwas enges Laboratorium eingerichtet hatten. Wie wohl
jede grOesere pbotographisobe üntemehmang hatten aneb wir
MlBBerfolge zn verzeiobnen. Das Schlimmste war die Abtösnng
der Schicht der sogenannten abziehbaren Platten, die wir
gründlich verfluchten, im Natronbade, beim Auswaschen, manch-
mal erst nach yoll ständigem Trocknen. So ging uns manche
schöne Platte verloren. Beato in Luxor half uns dagegen mit

einer ICautschuklüsung, mit der wir die Ränder der Platte vor

der Exposition überzogen. Dadurch wurde aber die Aufnahme-
Mche verkleinert und beeinträchtigt. Viel Sorge machte uns
aneb mein Esoamotirkaeten (Pariser Fabrikat), welchen leb

neben zwei Trookenobassis anwandte. Die oft zu dieken oder ge-

krümmten Platten wollten niebt heraus oder niebt hinein, der
Chassis selbst litt Noth und war bald nicht mehr zu gebrauchen.

Manche Aufnahmen wurden zu flau; am bebten bewährten sich

aber die Platten, welche mit orthochroiniuischem Zusatz be-

handelt waren; sie gaben durehgehends schöne und kräftis:e

Bilder; ob nur in Folge des Zusatzes, oder weil sie durch iiire

rotbe Färbung lichtunempfindlicher geworden, will iob niebt

entsobeiden. Jedenfalls eignet sieb dae Yerfabren vortreifiieb

auch jfbr Aufnahme von Landsebaften und Architektaren.

Eine raerkw&rdige Beobachtung machten wir mit einer Platte,

von welcher mein Assistent glaubte, dass sie nicht exponirt

sei. Sie wurde auf die Seite gestellt, in einen schwach er-

leuchteten Kaum. Noch nach mehreren Tagen, als loh in ihr
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eine mir feh]*^ndo Aiifnnhnio n rrauthete, gelang es mir, ein

ganz brauchbares i^ild zu bekominen. Wir arbeiteten nur mit

Eisenvitriol und neutralem Oxalsäuren Kali. Dies Verfahren
ist auf Reisen sicher das richtige. Besondere mit Einlagen
enehene B&limoheii gestatteten uns die Aufnahme Ton In-

schriften in borizontalen Zeilen, Ton weleben wir Tier über-

einander auf eine Tafel brachten.

Wer es wie ich zur Genüge erfahren hat, wie unzuver-

lässig: a11*> nnderen Wiederira^^on von Inschriften sind, zunächst

die Handen|iifM), in welchen eine Menge von Auslassungen und
Irrthümern vorkommen, ganz abgesehen von den dürftigen

Resten der Buchstaben, die wir nach unserem augenblicklichen

Ermessen zn ergänzen suchen ^ dann die gepriesenen Papier-

«bdrAeice, ans denen wir in einem dnroh den Transport Ter«

knitterten Znstande nnr sehr schwer nnd nnsieher einen Text
heransiesen nnd immer der Gefahr ausgesetzt sind, in dem
ganz massenhaften Papiermaterial uns zu verirren und Ver-
wechslungen zu machen, was fast unvermeidlich ist, wio kann
der anders als die Kunst der Photographie preisen, welche uns,

richtig angewandt, dem Original ganz gleichwerthigo Copien
liefert, die wir zu Hause eingehend studiren, vervollständigen

nnd übersetzen können, viel besser als es in den flQobtigen

Momenten der Fall ist, die wir Tor der Insehrift selbst zn-

bringen.

In noch weit höherem Grade als in der Aufnahme hiero-

glyphiseher Tempel Inschriften zeigt sich der Nutzen der Photo-
graphie in der Wiedergabe von Papyrusrollen, namentlich
wenn dieselben nicht in deutlichen Hieroglyphen, sondern in

der hieratischen Cursivschrift oder in den fein gekritzelten

demotischen Zeichen geschrieben sind. Hier sind Handcopien
nnd Durcbzeichnungen vollständig nnzureiehend, wie ich ans
langjähriger Erfahrung weiss. Wer wie ich öffer demotisohe
Texte copirt hat und solche mähsam in entaiffem snehte»

musste bald die Wahrnehmung machen, dass er ohne das
Original oder eine das Original getreu wiedergebende Photo-

graphie nur in den seltensten Fällen etwas Erkleckliches

herausbringt. Dasselbe ist auch bei den in griechischer

Sprache abfir^f^ssten Papyris der Fall. Ein sehr merkwürdiges
Beispiel davon bilden die griechischen Turiner Papyri, welche

Araedeo Peyron, einer der besten Kenner der grieehisehen

CttisiTschrift, herausgab. Peyron, an Ort nnd Stelle wohnend^
hat gewiss Nichts verabsäumt, um eine vollständig eorreete

Ausgabe zu Stande zu bringen und doch habe ich bei genaner
Vergleiehnng derselben mit dem Originale zafalreiohe Irrthümer
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ectdeckt. Theilweise werden solche Fehler erst von dem Litho-

graphen hineingebracht, was bei dam Abdruck Ton Photographien
Tenaieden werden kann, aber nieht immer der Fall iat, wie diee

die Bonst sehr elegante Ausgabe der Bologneser Papyri durch

Arthur Linoke aufweist. Base übrigens die photographische
Aufnahme von Papyris nicht zu den Ifichten Arbeiten gehört,

habe ich sattsam rrf;ihreii Jjie Aufstelliiiiji der Papyri in den

Museen« das qü uiiizmistit^e Licht erschweren die bache sehr.

Ein sehr grosses ilindermss bietet auch die Feindseligkeit

iiiHiicher Museuiiisbeamten, welche in der Photographie einen

Eingriff in ihr yenneintliehea alleinigee PubUoationereoht sehen.

Mit wiJirem Unwillen erinnm ich mich der peinliehen Soenen,

welehe mir die Beamten dea Turiner egyptischen Museums be>

retteten. Anfangs machten sie überhaupt Schwierigkeiten,

dann erla\i>>fen fie nicht, dass man die Originale, die hoch

an der Wand hiiiiffii, von ihren Klohen berabnahm oder sie

aus der genei^teii Lii^e, in welcher sin ;nifü^estel)t waren, in

die senkrechte brachte. Ich musste iiiii grossen Kosten erst

ein Gestell errichten , um Ton demselben die hochhängenden
Papyri aofsnnehmen nnd mneste einen besonderen Apparat
fertigen lassen, nm meine Camera derartig an neigen, dass

Objectiv, Platte und Original parallel stände. Als ich Alles

mit Mühe hergerichtet, verlangten sie gar von den von mir
beschäftigten Arbeitern Eintrittsgeld. Nicht besser ging es

mir im Leidner e^yptisphen IVhiseum, wo ich dem Director

vorher die Stm bezeichnete, welche ich aufnttinieu wollte.

Er gab auch dazu die Erlaubniss. Als ich nun den einen

Papyrus halb fertig hatte, verbot er mir die Vollendung, weil

er selbst den Papyrus heranszngeben im Begriff war, er habe
gemeint, ieh wollte gewisse andere aufnehmen. Als ich mich
nun auf letztere beschränkte, erklärte er, auch diese seibat in
Arbeit zu haben und dazu nicht die Erlaubniss geben zu

können, so dass ich mich beeilte, wieder von Leiden fort-

zukommen Rühmlichst mu88 ieh dagegen die liandlimfrs-

weise der Uustoden, sowohl des British Museum in Londoii,

die die Pflichten eines Museumsbeamten ganz anders auffassen,

wie des Louyre in Paria hervorheben. Ja in ganz Frankreieh
besteht die ministerielle Verordnung, dass man von jedem
Kunstwerk nnd Sehriftst&ck nach vorbeigegangener Anseige
eine Photographie nehmen lassen kann, allerdings mit der
Bedingung der Abliefenmg eines Negativs nnd zweier Copien.

Welches ist aber die geeignete Methode zur Aufnahme
von Papynisrollen? Nach vielen Versuchen, welche ich theil-

weise zu Hause mit den mir zur Verfügung gestellten Stutt-
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garter Papyri, Mlbst m Egypten mitgebraehten und in Ter*

sehiedoieo Museen Torgenommen bsoe, most ieh erkllrai,

.dam die Grundbedingung einer glacklioheii Aufnahme ein

1ausserordentlich helles Licht, besonders in der Stunde TOS
11— 12 Vormittags ist Mit dem Gelatine -Trockenverfahren

habe ich recht gute Kesultate bei solch hellem Lichte erlangt

.aber doch glaube ich. dass das flussige Collodium-Vei fahren
für die Aufnahrae sukiier Gejjenst&nde sehr viel geeigneter

ist, da es mehr Abstufung zwischen deu schwarzen Schrift-

zügen und dem gelben Grunde des Pi^yrus eriauM und die

Runsein des Papyrus weniger lierrortreten. Ein geeLnietse

orthochromatisohes Verfaltfen wäre auoh hierbei am PlatM.
Leider ist das nasse VerfsJiren nicht überall gestattet, so nicht

in den französischen Museen und Ja wäre ein rasches und ein-

faches Verfahren mit troekenem Collodium wohl das Rathsamste.

Um Mittheiiung eines solchen möchte ich die ?erehrten Fach-
genossen gebeten haben.

Ich möchte schliesslich vorsehlagen, die Photographie

Boeh auf einem Gebiete, der Arohftologie, und swar in bestimmter
Form ansuwenden. leli meine fftr die Qylinder und Tilelefain

in Eeiisebrift, wie solche zahlreich, namentiich im Britisk

Museum vorhanden sind. Um die eingegrabenen Sehriftzeichen

dcnflieh hervortreten zu lassen, was bei einer gewöhnlichen
Photographie selten iiiisrciehend der Fall, wäre stereoskopisi'he

Aufnahme solcher lüschnüen empfehienswerth, welche sich dann
in eiiif^m schwach Yergrösserndeu Stereoskope unschwer erkennen
und entziütirn Hessen.

Momentphotographien

von 0. Answhiitz in Lissa in Posen.

Schon zu ^vij,'d erholten Malen haben wii- über die meister-

haften Augenblitksbiider von Ottomar Aiischütz berichtet

und im vorigen Jahrgange unseres ^Jahrbuchs'* Illustrationen

nach einigen seiner systematischen Aufnahmen von laufenden

und springenden Mtonern gebraolit. Bekanntlich wurden diese

Serienuilder mittels einer Reilie von pliotographisclien Appa-
raten liergestellt, bei welcher die Auslösung des Momentver-
echlusses durch den elektris^ehen Strom in bestimmten Zeit-

Intervallen gesehieht; die Zeit der Belichtung selbst, powie

der zwischen den einzelnen Aufnahmen Hellenden Inte^^;l^len

wird mitteis eines Siemens'sehen Funken - Chronographen ge-

messen. So dauert z. B. die Aufnahme des Speerwerfers un-
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ge&hr 1^7 Secunden. Wir baingen in Tafei V die Eepio-

ItegWnmggniHi Voltm«?^-« ^Fortiemlto tophatographisdi«ii
l^hmir, 1887^ AeBBMi FraimdlicUMit ync di« Cueh^'« Ter^

0. Ansebütz liess von einem innren Mann die darfTPstellten

Bewegunizen ausführen. Während derselben mncht der Kör-

per lebhafte, von energieehen Muskelspannungen begleitete

Bewegungen, welche das menschliche Auge nicht getrennt

£u empfinden und feBt^uhalten vermag, waliicnd äie did

MoHWtrtphot^gr» pfato In TOÜig getrennte Oewegungsmometito
•Mst. Der nftolEte Effrper dM in dMsen Bewegungen auf«

19Mommen«n jimg»n Kriegers ersefaemt dabei in Stellangen

und Muskelspannnngen , wie sie ein gesrtelltes Medell nidtt

mrt Absicht nnd Bewnsptpein nnsfuhrt, geecbrwelge denn nVT
&r eine Minute festzuhalten vermag.

Diese Stellungen nnd Bewegungen aber lassen den Körper
in einer so hohen plastischen Schönheit erseheinen, dass ihre

Nachbildung für Maler eine würdige Aufgabe wäre. Die

IMrangen dee Belittltoigelenlree, UM Spiel der ffltnkeln am
Merarm, die Botirmg der Handiäehe, nie Spreizung, Locke*
rang und Ballung der Pinger wirken beim Beecliaaen der
mder fast wie marmorartig ausgemeisselt.

Auf die mittels MompntphotoL'mphie hergestellten Ptnf^ien-

hildpr von Thieren wurden durch 0 Ans^chütz weiter tort-

geführt. Zwei dieser Bilder, nämlich ^ehr gelunj^ene Bilder

von Hunden, reprodueiren wir mit ffütijrer Erlaubniss des

Herrn Anschütz (in Leiuitypie von Henu Professor Husnik in

Prag B. u.).

Die Momentbildar toa 0. Aneebfiti feben in einem Stro-

boekep ansgezeiehnete Bewegungsbilder. Die im Jahre 1832
on Dtampfer erfundene „Stroboekopiaohe Scheibe war darch
da«? „Zootrop" oder die „amerikanische Wnndertronimel" ver-

bessert wurden , welche ans einem drehbaren Hohh vlinder

besteht, in welcher die auf einem langen Papierstreifun an-

geordneten Bilder (während der Drehung) beobachtet werden.

Bei Ansohütz's Stroboskop sind die Reihenbilder kreis-

finnig anf einer Stahleebeibe von mftssigem Darehmesser an«

geordnet. Es sind Glaadiapositive Ton einem Dnrebmeeeer
on 10 om; davon sind 14— 24 zu einem Vertikalkreise an-

geordnet. An der höchsten Stelle befindet sieh eine kreis-

förmige Opalglasj^cheibe 10 cm Durchmesser, hinter welcher
eine spiralförmig zn einer Krei?fl;1che gewundene Geis^ler'Fche

liöhre liegt. Durch diese Eöhie wird in dem Moment, wo
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'lieh ein Bild der rotire-nden Scheibe genau davor befindet, ein

kräftiger IndudionsFtrom geleitet, der aber schon nftch ^/i^qo

*©eeimd« wieder unterbrochen wird, so dass die ßölire ihr

«dkünoa £ii<^ nur ftlr diese kurze Zeit airaseodet. Iflt nun
da« Zimmer verdunkelt aod irird 4ie SeiiM^e raiek geniig

'^«drelit, nm die Bilder m ungeftkr ^/jo Seeimde aufeinander

*Wlgen zu lassen, so «rglänzt die Opalglaseälieibe in scheinbar

centihnirliehem I/icht« und vor ihr sieht man die Bewegung,
welche durch die "Reihonaufnahnie dargestellt wurde, scheinhar

objectiv im zierlichsten Massstabe und in köstlicher Vollendung
Tor si^ gehen. Der Eindruck dieser Erscheinung ist in Folge
-der hohen Naturwahrheit ein ungemein überraschender und
«nrieliender. (Phot. Wochenbl. 1887, S. 94)

Von 0. A-ttMiitlz ersehien ferner «ine klania BroBohftra

„Die Ang^nblidkephotOgraphie, üir Wesen und ihre Bedeutung,

1887, dargestellt rn Anfsätzen von Eder, Leixner, Möllen-
hoff u. A.**, worin die Arbeiten des Herrn Anschütz geschil*

dert sind Ferner veranstaltete derselbe eine ausgewählte

Oollection sninf^r Momentbilder in Lichtdruck, welche zu dem
«ehr billigen l^reise von 10 Mk. (Selbstverlag von 0. Anschutz
in Lissa in Posen) abgegeben wird.

Heber eiuiire neue Api^arate zur Opheimphotogra^hie.
, uud iib^r i^liotojErmphieche Vergrosserunf««.

Von Prof. Gustfiv Fritseh in Berlin.

Wenn ä'm bunten Bilder des menschlichen Lebens im
'schnellen Wechsel an uns vorrüberrauschen, wer hätte da nicht

'fidion gewünscht, diesen oder jenen Augenblick zurückzuhalten,

4em treulosen Gedächtniss einen Anhalt zu geben, um sich in

SfAterer Zeit die bemerkenewerthe Sitnation wieder Tergegen«

wirtigen zu können! Wer hätte es nicht schon erlebt, das in

«inem lieben Gesicht ein für den Besekauer vielleicht nie

wipf^erkehrender Ausdruck auftauchte, den M fiziren für ihn
€in Herzenswunsch gewesen wäre!

Solche Wünsche und Anforderungen wurden in neuerer
Zeit meist an die Adresse der Photographie gerichtet; sie war
die Tausendkünstlerin, welche auch den weitgehendsten An«
fDrderuDgen gerecht werden mneste. Diese Hoffnungen wurden
'sonädist fast Töllig enttauteht. Der Apparat wirkte auf sein«

^Opfer wie eine Art Gorgonenhaupt, er erstarrte Alles in er*

jswungenen Stellungen, der Gesichtsausdruck versteinerte und
Tergeblich Teisnehte der verzweifelnde photographische Kunst«

12*
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1er duroh ein boaeh€idiD«t: „Bitte nebt fretmdlklil" die hyp-

^ notisirende Wirkung dei Apparaiee »bzosekwiehen. Meist
leider ohne Erfolg; denn wenige Menschen sind mit der Schan*
spielkunst so vertraat, nm ihr Gesiebt snf Verlangen mit einem
beliebigen Ausdruck anszuptatten

Die Schwierigkeit den unbef^mgenen, ausprechenden Aus-
druck in dem darzustellenden Geeicht zu erhalten, ist offen-

bar eine der grössten in der Porträtphotographie und den

Künstlern, welche sie hinreicbeiid uberwundea haben, käl

an der verdienten AneiAennong wohl nie gefehlt

Ist es sehen sehwer« eine einzelne Person, ein einseines

Gesieht ans dieser unwillk&hrliehen firstarrong zu erlösen,

ohne eine Grimasse herrorzurafen. so gilt dies, noeh viel mehr
von einer Gruppe, die in ibrpn natürlichen, Tom AnirenbÜpk ein-

gegebenen Beziehungen der Personen wiederbeleben werden soll.

Fast immer sieht man in solchen mühsam zusammengestellten

Gruppimngen das Gemachte, Künstliche heraus und verliert

so gänzlich die gewünschte Wirkung. Wenn gewisse künst-

leriseh gebildete PhotoKraphen es unter dem lanten Beifsll

aller Faebirenoseen erreicht haben, wirkliche Genrebilder «af
photographi Schern Wege nach der Natur zu entwerfen, so haben
sie dies sicherlich nicht ausgeführt ohne ihre Objecte nach Art von
Schauspielern zu schulen; oft frenn^r Tnö<ren e« direkt Sehfiii-

spieler gewesen ff^'m. und somit fällt auch auf die Darstellenden

ein nicht unerheblieiier Theil des unbestreitbaren Verdienstes.

Unter keinen Umstünden könnte auf diese Weise ein aus-

gedehntes Material künstlerischer Motive zusammengebracht
werden. Eeineefalls kennte der nngettbte, in Zeit nnd Ranm
besehrankte Photograph anf Erfolge rechnen, wQrde der K&nst»
1er, der reisende Ethnograph das rings nm ihn pnlsirende Le»
ben der Bevölkerung in wanrheitsgetrenen, lebenswarmen ZQgen
anffassen nnd fixiren können.

Wie schwer habe i»:'h selbst unter dieser trauri^^en Wahr-
heil gelitten, als ich das Innere Süd-Afrika s durchstreifte, um
die Eingeborenen zu stndiren. als ich die interessantesten

Scenen ihres häublichen und ötfentlichen Lebens beständig um
mi<^ hatte, und mich doch TeTgeblich bemahte^ davon photo-

graphische Bocnmento zn erlangen Wenn ich mit dem eiligst

herbeigeschleppten photographischen Apparat erschien, stob

meist Alles entsetzt auseinander, das Bild verschwand vor
meinen Ansren wie die triiirerische Luftspiegelung der Fata

morgana und ich stand verzweifelnd vor dem öden liaum.

Wenn ich die Kinwilligunjx eines damals noch in originaler

Machtvollkommenheit herrschenden, von der Cultur unbeleckten

Digrtized by Google



tr«b«r •i&lg« Dt«« AppAtat« mnr OilMimpholofnplilt «le. 179

Häuptliiig«^, sein Porträt aufzunehmen, erlangt hatte, und er

erschien alMiunn zu diesem Zweck im schwarzen Rock mit
buntwolU nein shnvvl um den Hals, so war 68 wieder verlorene

Liebesmüh gewMSPu.

Vielfach ist aber eine Einwilligung zu einer photo^raphi-

schen Aufnahme öberhaupt nicht zu erlangen, der Versuch
•ohon mit enisteii penOnliehen Gefahren Terknapft, das Auf*
«telleD eines Apparates wegen der drtliehen Verhiltniese, Baum-
mangel, Oedränge u. s. w. unmöglich

Alle diese Betrachtungen lehren, dass hier eine schmerzlich
empfundene Löcke un^orer Tof«hnik vorhanden ist, deren Aus-
füllung drinsrend erwiinseht erseheint, und Jedor, der etwas

dazu beiträgt, sie auszufüllen, wird sich Dank m rdienen.

Die ideale aus dem soeben Angefahrten sith ergebende
Anforderung wäre etwa so zu formuliren: Die Aufnahme
mase dem Photograi>hen in Jedem erwflneehten
Augenbliok mOgÜoh sein und zwar mit einem Apparat,
welcher Ton der Umgebung gänzlioh unbeachtet
bleibt.

Die Erkenntniss dieses Bedürfnisses hat l»oi eits seit einer

Reihe von Jahien zur ron«tni<'tion sosjenannter Geheim-
Cameras geführt, die der gestellten Anforderung in sehr

Terschiedenem , oft recht massigem Grade genügten, trotzdem

aber häufig zu sehr kostbaren Apparaten wurden und schon
'darum wenig Verbreitung fanden* Am meisten genttgt derselben

nach meiner üeberzeugung die Stirn'sche Geheim-Camerai
welche sich auch ausserdem durch Billigkeit (30 Mark) aus-^

zeichnet und so trotz ihrer Neuheit bereits eine ausser-

ordentliche Verbreitung erlangt hat.

Diese scheibenförmige Camera, welche sich unter der
Weste verbergen lässt und mit einem als Westenknopf an-

zusehenden kieiueu Objektiv arbeitet, erschien anfänglich den
Meisten (yielleioht dem Erfinder selbst) mehr als ein Spiel-

seugt wegen der Kleinheit der Bilder und der Unbedeutend*
lieit des Objeetivt. Aueh als Spielzeug wäre der Apparat
ompfehlensWerth, da er die reizendste Unterhaltung gewährt;
?owip den Geschmack und die Sorgfalt der damit Arbeitenden
anreut Es zeigte sieh aber bald, dnss seine Bedeutung viel

weiter iicht, und dass die Leistungstahigkeit der kleinen, nicht
achromatischen Objective wohl zur Ueberraschung aller

Fachleute eine viel grössere sei, als irgend anzunehmen war.

8o wurde die Möglichkeit gewährleistet, eine nachträgliche

Ten^ssemng der Originalanfnahmen eintreten zu lassen, und
damit der Apparat fUr den K&nstler/den reisenden' Oelehrtan
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und auch den Polizeiiuaau mit ein^m ScUftge zu emenoi wiehr
ügen Erfolge v^ersprechenden loßtrumeol

Wer Mb olm ao^efahrtan Mwidrigkoita plioto*

graphischen Fixining anterer ümgebang in Uurar Unb«€ui0Ui<*

h«K dwohcekoBtot hat. dar vibri «a die Leistaagen der
liodAroen Seheim-CMBeiM vid dir danach erzielte Ydr-
p-ö??f'niTi?(^n ni<-ht mit alha 8treng:en Anforderuno^en der Kritik

herantreten, was Schilrfe, Brillanz und Fehlerfreiheit d«r Bilder
anlangt. Solche Anforderungen sind unter den grcsrebenen

Verhältnisgen gewiss unberechti^ und es rauss genüge!^, dass

mau dxeUt behaupten darf: l>ie mit den Oeheim-Caiuera.s
SQ er&iflenden Erfolg« siad ihrer EigentlhttBlUhi*
keit Mg-enbliokiieh anf keine andere weite sn be»
•ehaffen.

Hierdurch soll aber niehi gesagt werden, dass dMberettl
bekannten Modelle vollkommen seien \mä keiner Verbesserungen
bediirftfn •, im Geffentheil, es ist di-v Huuptxwpck dieser Zeilen

unter Bezugnahme auf die grosse Wichtigkeit des Gegenstaadea
auf solche Verbesserungen hinzuweisen und zu weiterea anzo-
regen.

Die Anenntsnng dea kieialtoigen. Bildfeldee Ifthrte zor
BscstellnAg eines kreisförmigen Ansehnittea in Appant nndl

diem ztt Folge zn einer Anordnung von sechs rnnden Bildern
auf der ebenfalls kreisförmigen Scheibe um ein ausgedehntes,
nicht zur Exposition gelangendes Centruna herum. Biese Ver-

theiluni? hatte die Uebelstände alle näheren Fig-nren. die über
den Bildkreis hinausragten, stark a,ft Kopf oder Beinen zu ver-

stümmeln, die Platte ungBnögeiid auszunutzen, bei einen» ge*

ringen MissgrifT in der Stellung des Appar^fctes das gewnoschie
Olijeet ans den eng begrena&teo Kreis vielleieht gaoiUeh zn
verlieiea nni sp&tor b«un Anfisiehen der Bilder nabefnaa
Fermate äuüuii$tkigen.

Ich überzeugte mich bald, da«» die unsc)MWp()»eveQ Objectiit
mehr Fläche zu decken venu ö echten, aU der ursprünglich ge?-

wählt« Kreisausschnitt ihnen gewährte, und bepehloRF daihi^r

didse Form zu verlassen Herr Stirn batte die üüte na*jh

meinen Angaben ein anderes Modell zu coufitruiren, welches
ia der meobanischen Werkstatt de$ physiolog^hen Inetiiuts

n«eh einl^ weitere AbiMenuigiBBi dareh sieh erfahr. Die
imetehendeFignrfi soll diea neneModelF, wel<^8 mir beieUi
psaktisehe' Eimge* gewährte, veranschaniiehen. Ich ^boka
nieht. dass Jemand, der mit demselben gearbeitet hftt, gern
wieder zu deoa alten greifen wird; wenigstens kann iok auoh
^oht rnehi; daui ents^ieseen.
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Anstatt Bechs Bilder kommen deren nunmehr nur vier
ftnf die Platte, welelid dabei zugleich in vici MAgeda,bJBiftMn

M&asse in Anspruch genommen wird-

De£ AoBscanitt in duc Camera, durch. wdlelMB da» Obj^otiw

Mf «Ua Platte uieluMt, iMkomni «ijü tinwgalmiMBf fltaü»

eckige Gestalt, naclk aussen durch einen Kreishogen he^eiut,

vmd. Vanflidliuii^ der vier, diehi anamiir MMiBhIiewftnto
Bildar auf dec Platte, m daa ^nadraiisclie. Oentnun bildet

sanähernd ein Schweiiar Kreuz wie ea bei a der Flg;ar 6
verzeifilkDei iaL Auaaaz: dam kleinen quadratischen CeataraBi

bleibaa nur viei; etw» dr6iaeki|;a Feldei» der Platte (dia nlobi
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aohraffirten Stellen) unexponirt. Aus einem jeden der vier

Bildfelder lässt sich unter Abrundong der Ecken des Himmels
ein Photogramm Ton erheblich grösserem Darolimesser, als der

S^it liefert, bei graden Seiten henteUen; bei der naohtrig-

liehen Yergröasemng kommt dieeer Vertheil noeh hi erh5htem
Ifakasse zar Geltung.

Wenn auoh die seitlichen Theile schon weniger scharf

sind, 80 dienen sie doch zur Vervollständigung des Bildes und
machen keinen üblen Eindruck auf den Beschauer, da das

seitliche Gesichtsfeld unseres Auges ebeutails nur massig
scharf ist.

Der Viertheilung entsprechend ist auch die als Moment-
yersehloss dienende Seheibe ans Hartgummi nur mit zwei
Spalten versehen, und der zur Verschiebung der Platte dienende
Knopf mit Zeiger {f der Figur) weist auf die Zahlen 1—4
und nicht 1—6

Ein naturgemässer Fehler der Stirn'schon Camera, der

sich auch an dem mir zugegangenen Modeil bemerkbar machte,

liegt in der mangelnden Achromasie des Objectivs, welches

nctUrlich auch nicht von KocusditTerenz frei sein kann. Da
es sich um primäres Speotrum handelt, so messen sich die

aetinischen Strahlen früher als die optisch wirksamsten kreuzen,

der ohemische Focus wird also als Kegel näher liegen als der
optische. Ein optisch auf Unendlich eingestelltes Objecti?

würde ein scharfes ßild der Ferne nicht geben, vielmehr hätte

man es, um dies zu erreichen, der Platte noch etwas zu nähern.

Die Abweichung würde bei den im Gebrauch befindlichen

Apparaten wohl noch mehr aufgefallen sein, wenn nicht die

Neigung der damit Arbeitenden, recht nahe Oegenstände
aufzunehmen, ihn Terdeokt und die Unsohftrfe der Ferne
irreloTant gemaeht hfttte. Q'leichwohl sollte von den Fabri-
kanten auf die Focuseinstellung der Objective mehr Sorgfilt

Terwendet und die Linsen nicht unverrückbar befestigt werden,
bevor die Pocnsdifferenz durch Versuche beseitigt ist; unter

allen Umständen wird es sich empfehlen, der Correotion des
Focus einigen Spielraum zu gewähren.

Zu diesem Zweck habe ich die ursprünglich ganz falsch

festgekitteten Linsen meiues Exemplars mühsam gelöst und in

ganz anderer Weise wieder befestigt Als Träger des ObjeotiTS

dient eine flache Bfetallkappe {e der Figur) von 5 cm Durch-
messer, um den grösseren Ausschnitt zu decken, in deesen
Spitze das Objeotir so eingeschraubt ist, dass es von innen
durch einen darauf passenden Klemmring in beliebiger Stellung

fizirt werden kann. Kappe mit Objectir passt lichtdicht auf
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einen vorspringenden 0,5 cm hoch vorspringenden Rand des
Camera-An ««Schnittes, auf dem er eich darch die Beibang voll-

kommen sicher prhält.

Die Einrichtung gewährt nicht nur d*n Vortheil. durch
freie Schiebung auf dem Camerarand oder durch die Objectiv-

verschraubung den Fosus zu corrigiren, sondern man hat auch
dadoreh die MOgliohkeit, mit Leiebtigkeit ein anderes Ob*
Jeeiiv derselben Camera anznf&gen, lelbstwenn dMselbe
betr&ebtlieb grosseren Focalabstend bat

Das berechtigte Misstrauen gegen nicht achromatisirte

Objective legte den Gedanken nahe, besser construirte unt<^r

den gleichen Verhältni^^sen zu verwenden, wenn auch der
Kosten]>unkt dadurch bedeutend höher werden musste. Zu
solchem Zweck boten sich die vielfach so vürzüglichen S t ein-
heil 'sehen Aplanate der kleinsten Nummern als geeignet dar,

Von denen das kleinste ann&bernd den gleieben Fosns hat wie
das originale des Stim'schen Apparates.

Der Versuch damit wollte mieb nieht befriedigen, da die
grossere Sohärfe durch etwas langsameres Arbeiten wieder zum
Thpil corapensirt wurde, und der Gesammtvortheil dem höheren
Aufwand nicht zu ontsjjriM-lieri schien. Deshalb wendete ich

mich zur Prüfung d^r imciist höheren Nummer (7 Lin.), von
welcher ich bereits ein vorzügliches Exemplar besass. Hier
galt es, einen Abstand von rund 10 om berznstelleu , um das

ObjeetiT anf die Platte seiebnen sa lassen. Bfit Hilfe der
soeben beschriebenen Einriebtang nnterilegt anob dies keinen
Schwierigkeiten. Ein mesdngner, geschwärzter Conus (d der
Figur) von 6,3 cm Länge enthält am oberen Ende das Ge-
winde für das Objectiv. während am unteren, weiteren Ende
ein cylindrischer Ansatz vnn 1,0 cm Höhe dazu dient, in d*^n

kreisförmigen Camcra-Au^sehnitt an Stelle der niedrigen Kap|)e

gesetzt zu werden, und tiudet daselbst durch die vorspringende

Ecke des Oonns siobere Anlagerung.
Will man den Posas Terl&ngem, so gesebiebt dies dnrcb

Aufschieben verschieden bober Messiogringe auf den cylin«

drischen Theil des Ansatzes, selbstverständÜeb würde man
auch durch freie Schiebung allein die FocusverlängenTno: l.p-

wirken können, doch erscheint dip? mit Rücksicht aujf die

nothwendige Centrirung weniger empfehlenswerth.
Thatsäehlich ist das Steinheil'sche Aplanat von 7 Linien

schon erheblich abhängiger von der Focuseinstellung als das

Btirn'sobe, was nach den besiebnngsweisen Focalabstanden
niebt Terwandern kann. Man wird sieb daber Yorber klar

maoben m&ssen, in weloben Abstanden man nngeftbr arbeiten
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will uod danach, geiuea Abstand einnchtexi, was jä mii einem
kaneo Griff gesohfllm iil

Die Benntzong des SteinheirBelieii ObjeetivB an iiet Süxop
iehen CMim gewahrt den grossen Vortheil, die Detajl% z, B.
Figuren und Porträtköpfe, bei einigem Abstand imoMt Mck
leidlich, gross zu zeichnen. Gerade die Äufnabme von Por-
trätköpfen mit dem kleinen Objeetiv maclit Sehwierigkeiten,

da man den Personen sehr nahe auf den Leib rücken muap,
um die Gesichtszüge deutlich, kenntlich, zu erhalten.

Denn wann auch die Geheim-Cainera gut genug verborgön
ist, um lelbst in grdsster Käbe dea Ünknndigea niebt anf»
sufallAiL, so bemerkem ti* doeli fast Ina«', dass man iigmä
etwas mit ihnen vor hat, oder etwaa von ihnen will. Es ist

dann höchst drollig zu beobaehten. wie sie bald sieh selbst,

bald den zudringlichen Fremden eingehend mustern, um dai
Geheimniss zu ergründen. Man kommt auch wohl in den ui^
begründeten Verdacht, ührkelte odei- l'ortemonnaie stehlen zn
wollen, handelt es sich um eine jugendliche, interessante

Schöne, glaubt diese wohl auch, dass es auf ihr Herzchen
abgei^eben seL

AUes dies Tenneidet man, wenn die Möglichkeit gegeben
iet, Sick in eiwae bescheidener Entfernuiig 211 Imlten, wie ei

die Benutzung des conischen Ansatzes mit dem Steinheil'schen

Obj^^etiv von 7 Linien bei gleicher Büdgrösse gestattet Die
vier Bilder auf der kreisförmigen Platte werden dabei aber
ebenfalls wieder kreisförmia, weil der Conus die seitlichen

Theile des Bildes unvermeidiick abschneidet, wenn auck doc
Durchmesser der Bildkreise beträchtlich grosser ist als an der
orianalen Stim^scben Gameia. Die oben aBgegebenea B**
denken gegen die kimsfiSmige Bildform gelten netttrlink biet

gleielifalli, doch kjQnnte man an Stelle des nuden Ausschnitte«
auch einen oblongen, anstatt des Conus eine vierseitige Pyrar
mide ansetzen und dadurck die volle Anenutsun^ der BUd^
ü^hü ermöglichen.

Es kommt aber noch ein v-oiteit-r Uebelstand hinzu, der
AbhiUe verlangt; niLmlicii die Mügiiciiiveit, den Apparat nni-

jbemerkt zu trafen, geht wegen de» vorspringenden Tkeilea

verloren, oder inori venigstenB iehr wmindert. Ea galt, daher
eine Maske zu finden,. welebA einen hai mlosen, nicht phi^i^

graphi8diie& Eindruck maeht ind die Mftgliebbett der notb*
wendigen Manipulationen gewährt. Als eine sdclie Maake,
welche nach meinen Erfahrungen vom Publikum fast

fänziich unbeachtet bleibt, keinesfalls aber den
erdacht eines piiotograj^hischen Attentates erweckt.
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b&be ich ein schwarzledernes Futteral gewählt, wie solchdfl

zur Aufnahme eines transportablen Aneroid-Barometers
benutzt zu werden pflegt. Dasselbe wird an ledernem Trag-

riemen um die Schuftern gehängt und enthält im Innern die

Stirn'sche Camera mit dem conischen Ansatzstück fiir das

Aplanat, welches durch ein Loch des Deckels in einen me-
tallnen, schwarzlackirten Aufsatz des Deckels (b der Figur 7)

h.ineinragt. Der Ring mit der Schnur, an dem man ziehen

unsB, um die Exposition zu bewirken, hängt aus einem Loch
an der unteren Seite heraus, wo ihn die Hand des Operirenden

Fig. 7.

leicht unbemerkt ergreifen kann; die Objectivöffnnng ist be-

deckt von einem flachen Schieber (c), den die andere Hand
spieljend seilwärta bewegt, um das in seine richtige Po«itLoQ

gebrachXe Objectiv zur Exposiüoa frei zu machen. Diese Be-

wegungen lajisen sich, wie ich versichern kann, vollkommien
unbemerkt aufführen. Nachdem di« Platte belichtet ist,

Bchliesst man den Schieber wied^, lufhet,. sich, abwesdtnd^ den
Peckel der Maske und dreht, hineingreifend, den £nepf der

CaiBipra um ein/e Viertel -Umdrehung, damit eine zweite Auf-
nahme erfolgen kann. Das Tragen dee Appanates um dla
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Schulter dürfte Vielen ansrenehmer sein, als ILii :iiif der Rrust

zu tragen, auch kann man ja unter Benutzung des soeben

beschriebenen Modelles mit der Anordnung nach Belieben

wechseln. Die Billigkeit der Stirn'schen Camera, sowie die

Möeliohkait . «in bereits Torbuideiies , kleines Aplanst oder
anderes Olijeetir entspreehender Brennweite zn benntzen, dürfte

weiter zur Empfehlung der Einrichtung anzuführen sein.

Wer indessen die erlieblich höheren Kosten nicht scheut,

für den möchte ich

die All Brüstung der-
I ^ * selben Maske mit

oben, zwoi Tinten: innen am Deckel wird in querer Richtung

durch je zwei ein Me^pingstift gesteckt, um den Ansatz fest zu

halten. Diese kleine Veränderung i«t nothwendig, weil das

ObjectiT der Stirn'schen Camera höher steht als

an der Braun sehen, wo es, wie gewöhnlich, die
Mitte der Torderseite einnimmt

Die Camera selbst ist ans Paraffin durchtränktem Maha^
goniholz gefertigt und hat 13,5 cm Breite bei 9,5 em Höhe
und Tiefe; die Figur 8 aeigt dieselbe Ton der Seite gesehed

einer neuen Braun*
sehen Camera an-

rathen. üm dasselbe

Futteral benotaen zu
können, ist nur noth-

wendig, den Metall-

ansatz b des Deckels

etwa um 2 cm nach
abwärts zu rücken,

d. h. in die Stellung

zu bringen, wie sie

auf der beistehenden

Figur vermerkt ist.

Die mit (2bezeichneten

Löcher des Deckels
deuten die Stellen an,

wo sich die oberen,

zur ßetestigung die-

nenden Oesen des

Metallansatzes bei

her froherenSteUung
dinelnlegten; es sind

deren aberbaupi vier

vorhanden , zwei

Fig. s.
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in \s der natürlichen Grösse. Zur Begnlirung des Focus ist

der hintere Theil (f) gegen den vorderen (e) um.uDe gewiiae

Grdsie (etwa 1 em) T«rM]uebb«r> Die Vereohiebiing bewirkt

der auf dem Boden angesetste Messingbebel t, während die

BegelmäBsigkeit der Bewegung durch Messingbänder, die in

metallenen Lagorn deiten fj)) gesio"hert wird. Die Elenun-
schraube Je dient zur Feststellung des i:^e\väh]ten Fopus.

Die lichtdicht angesetzte Rückwand (</) der Camera lässt

eich in Charnieren nach abwärts klappen; fest augedrücki wird

• . sie iu dieser Lage erhalten durch die federnden Hafte h auf

der Obeneite der Camera.
Im Innern der Bttdnrand findet eiob Plati iftr eine lo-

genannte .»Patrone", d. h. zwei Emulsionsplatten, die mit dem
Kücken gegen ein wellig gebogenes 8tücK Blech gelegt und
gegen dasFelbe an den langen Seiten durch u-förmig gebogene
Metallstreifen fixirt werden. Dieselbe Stelle nimmt nach Be-
darf auch eine ähnlich bet'esügie matte Glasplatte als Visir-

seheibe ein, natürlich nur eine Scheibe ohne Blechrückwand.

Das Ingeniöseste an dieser Geheim -Camera ist der im
Innern hinter dem ObjeeÜT ancebraohte Homentrenehlnei.
Derselbe wird pnenmatiioh mittefet sweier Onmmiballone be-

weg^ Ton denen der gtiknm l die Anspannung, der kleinere

m die AusIöBUDg des gespannten MomentverschTusses bewirkt.

Besonders nützlich aber wird diese Einrifhtnng dadurch, dass
ein leichter Druck auf den grösecren Ballon zunächst
das Objectiv voll eröffnet, während ein kräftigerer
Druck die Verschlussöffnung erst jenseits des Ob*
jectivs feststellt.

So bat man mit der n&mliehen fiinriohtnng die M^lieh-
keii, pneumatisch die Exposition zu bewirken, naoh beliebig

langer Belichtung wiederum pneumatisch zu schliessen, oder

unter nachträglicher Benutzung des kleinen Ballons den durch
Gummizug beschleunigten Scbi^>»er des gespannten Moment-
verschlttsses blitzschneli vor dem Objectiv vorbeigleiten zu
lassen.

Diese Braun'sche Camera habe ich der beschriebenen

Aneroid- Maske angepasst und bereits erfolgreich damit ge-

arbeitet Die 8telloDg der Camera in dem Fntteral ergeben
die pnnktirten Linien der Figur 7; es zeigt sich, dass der
untere Theil des Baumes bequem Sur Aufnahme des grosseren

Gummiballons benutzt werden kann, der kleinere, der, gedrückt,

die Auslösung des Monientverschhisses bf^wirkt, hängt aus

einem kleinen Auvsebnitt der Seitenwand des Futterals heraus

und ist hier also der drückenden Hand stets zugänglich; das
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Objectiv wird, wie vorhin beschrieben, vor der Expoaitiou durcii

Seitwärtsbewegung des Schiebers c frei gemacht.

Die ^nrossen Vortheiie der gauzeii Einrichtung liegen auf

iir Hand: Man gewinnt eine Tin-zfiglich «dhsife Anfnahme
Ton erhebüelifr drOsro n9:12on) und zwar sie Geheim*
OnieFft- mit MomentyencAunss arbeitend, oder fest antfgeiteflt

mit enger Blende als gewöhnliche Camera bei langer Expo-
sition; das reg^lraftssi^e Format und die feste Bauart erlaubt

es, die Camera h^ph odAr quer, auf den Bodon oder die Ober-
seite zu stellen, je nachdem es die Umstände wünschonswprfh
machen. Bei dem hier abgebildeten Modell befindet sirh die

Einfügung des einen pneumatischen Rohres (m) im Boden der

Oamera, ich pflege daher ansserbalb der Maske die Camera auf die

Oberseite zn eteHen. Wenn mit loelter eingesetxter Blende
SearbeitetiHrd, so konnte man dabei in Verlegenheit kommeii^
ieselbe zn yerlieren; diese Sehwieffgkeit erledigt sich setar

einfach durch einen kleinen auch zum Schutz des Objectivg

nberhaupt zn empfehlenden Kunstgriff. i>ie Gunimigeschäfte

fthren verschieden weite Röhren von dünnem braunen
Otimmi Stoff: Wenn man von einer jpassend ausgewählten
Bohre solchen dünnen Gummi^s ein Stück abschneidet, so

Innn man dies Uber die Stelle des Olijeetivs, wo die Blende
UtedEt, hin&berstreifen nnd den yorragenden BlendentliMl datck
einen kleinen Schlitz des Gnmmis hindurchtreten lassen, wäll-

rend der übrige fest anliegende Theil sowbhl das Verrücken
der Blende als auch das Eindrinjren von Staub in drn Blonden-
spalt sicher verhindert. Beim Wechsein der Blende hat man
nur die liumunhülse etwas anzuziehen [n der Fi^?. 8^)

Eine andere Schwierigkeit, die sich mir fühlbar machte,

«Is ich mit längeren Expositionen arbeitete, war der Mangel
4w Btatits. Die Aufhängung des Apparates am eigenen
ESrper, weleke bei Momentanfnahmen genügend lest ist, reicht

alsaann nicht mehr ans, und die Erwartung, dass man bei

Landschaftsanfnahmen in der Umgebung leicht genug eine

Unterstützung finden könne, s<^i e? ein l?nnm?tT-im]>f, ein Fels-

"blnck oder etwas Aehnliehcs, erfüllt sich merkwürdig selten,

wenn man in der Wahl des Standpunktes sorgfältig sein will.

Expeditionen daher wünschenswerth sein; in Eli'mangelung

^es solchen wQrde anch ein gewöhnlicher Jagdsto<» mit
horizontal zn stellender, oberer Platte gute Dienste thnn.

^) Di« augieu horuulftui^adea piuiktkiea Liaian besoiohoen bei di«a«r
JKgu S d«a obenn Thefl der Haslt« In mIdw Stellmitf am Oantn im4
dM Buohtreteii dM ObjMtl^ 0 dnceh den Dtek«! deiMlbra.
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Als ein noch ernsterer Uebelstaud könnte es empfunden
"werden, dass der Apparat nur fTir eine AidbahiDe armirt ist,

'fie'Stiik'mhe O«h«im*>0iem«ira dmn aWr^ier, Iraziehnngsvcoie

ft^clis gestattet. Dieser Üel)el8tand ist nnn in der Thftt

iwdger ernst, als er seheint, da man ihm laicht begegnen
Hnn. HerrBranri liefert selbst eine Art langen, lichtdichten

Aermels, welchen man bequem in der Tasche bei sieh trnijen

Isann. Ist die Anfnahme erfolgt, so steckt man die Camera,
l^evor der Moment verschluss wieder gespannt wird, in den
Aermel und dreht unter dem Schutz desselben zunächst die

Patrone nm, wobei die andere Hand von aussen die im Aermel
sieh 1)ewegende zu nntentMiseD liai. JDann' bringt man die

Camera mit gespanntem Momentversefalnss wieder an Oiren

Ort. Ist auch die zweite Platte der Patrone expooirt, so wird
wiederum in dem lichtdichten Aermel die ganze Patrone
heransgenommen nnd mit einer anderen vertauscht, welche
man in einem kleinen, lichtdichten Pappcarton bei sich trägt.

Solcher Pappcartons zu je einer Patrone kann man
bequem acht Stück in seinen Taschen beherbergen
"and also 16 Aufnahmen auf einem einzigen Gang
«nsfQlireli. 9o wird man sehnen viel mehr Material be-
kommen, als manm vergrössern geneigt sein dftr£te.

Eine ent neuerdings in Aufnahme gelcommene Seite der
Photographie, welche man die Photographie im Finstem
nennen könnte, ich meine die Aufnahmen im Dunklen bei
momentaner Beleiichtung mit souenanntem Blitz-
ulver, ist dem soeben beschriebenen Apparat ohne Schwierig-

eit zugänglich, während die Anwendung der Stirn'sehen Ge-
heim-Camera ausgeschlossen bleibt. Es liegt dies In dem Um«
«tande, das letztere allein mit Momentversohhiss zu ari>eiten

erlaubt, das Objectiv also gar nicht frei geSffiiet werden hann;
die BrOifiinng desselben muss der Entzündung des Pulvers
vorausgehen, da man den Moment des blitzartigen Aufflammens
durchiins nicht crenau abpassen kann.

Die Bedeiitu]]:: des "Verfahrens für die Aufnahmen von
Gruppen und Portiaits wurde von den Herren Gaedicke und
Miethe zuerst richtig erkannt, die sich auch um die erneute

Einführung desselben in die Praxis unbestrittene Verdienste

erworben haben.
ADerdings bleibt das Aufflammen des Blitzpulvers gewiss

nicht geheim, aber im Bloment, wo dies vor sich geht, ist

die Aufnahme bereits erfolgt, und die dadurch für eine kurze

Zeit fast geblendeten Augen würden in der folgenden Dunkel-
heit wahrscheinlich vergeblich nach dem eigentlichen Atten«
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tät«r lochen, wenn ei diettm beliebt sich den Niclifonekiuigiin

xn entziehen. Hierdurch gewinnt das Verfahren offenbar eine
ganz besondere Wichtigkeit f6r die Sicherheitsbeamtea; denn
ißt einer derselben mit einer vom Momentvcrschltiss unab-
hängigftn GehAlm-Camera ausgerüstet, Wilhrend ein Secundant
das Blitzpulver bereit hält, fo sind die Beid^Mi im Stande bei iiaebt-

lichen liuhestörungen, oder Verbrechen, wo die Thater iib<irrascht

werden, im Moment auf ein gegebenes Zeichen die vorbandeuen
Pertonen photographisch feetznstelJen Znr praetiiehen Aof-
fünmug dieses Gedankeni fehlt es nnr noch in einer be-

sieh wohl durch den galTanischen Strom am leichtesten her«

Eß wird genügen, hier auf die Wichtigkeit der Sache
hingewiesen zu haben, und möchte ich lieber noch einige Be-
merkungen aber das VergrössernngsTerfahren hinzu-

fügen, dift dies die Klippe ist, an weleber die Amateore, welche
sonst geneigt w&ren, mit den Geheim-Cameru sn arbeiten,

gewöhnlieh eeheitern. Hierbei habe ich einem ähnlichen
Wege zu folgen, wie ich ihn im Jahre 1S69 betrat, als ich mich
bemühte , der damals gänzlich Terwaisten mikroskopischen
Photographie bei utip neue Freunde zu erwerben, d. h. ich

will mich bemühen zu zeigen, dass es der so allgemein
empfohlenen kostbaren, sogenannten Vergrößse-
rungs-Apparate nicht benöthigt, um brauchbare
Beanltate zn erzielen, dass Tielmehr anoh der Ama-
teur für seinen eigenen Bedarf sieh die VergrOate-
rnngen selbst herstellen kann.

Wie bei der Vergrössernng des mikroskopischen Bildes

hat man auch hier zu fj-n^ion, welche physikalischen Be-
dingungen sind erforderlieh dann ergiebt sieh von selbst, wie
solche ciin leichtesten herzustellen sind.

Bei der Vergrössernng des kleinen Originalnegativs ist

dies das Objeet, gegen welches man mit irgend einer photo-

graphischen Linse arbeitet, und da das entworfene Bild grdsser

werden soll, so muss die hintere Yereinigungsweite der Strahlen

grösser sein als die vordere. Man nimmt also scharfzeichnende

Oljective von nicht zn langem Focns, um die hintere Ver-
einigungsweite nicht gar zu lang zu bekommen.

Da das Glasnegativ kein s-enügendes Lieht aussendet, so

muss man es von riickwärtb erleuchten und zwar, wenn alle

Feinheiten desselben herauskommen sollen, so, dass es selbst

zur Lichtquelle wird und diffuses Licht allseitig, znmal
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nach dem Objeetiv ausschickt, liier hürc ich meine verehrten

Leser ausrufen: „I>as ist ja i^hen dw^ Malheur, wir brauchen
eine Cameia von einer Länge, wie wir sie nicht besitzen und
elDen Beteuobtangs-Apparat, der kostspielig ist and uns eben-
falls fehlt.** leh antworte: Meine Damen und Herren, Sie

haben Beides, wenden es nur nicht an. Jeder Amateur-
Photograph ist wohl im i^esitz eines Dunkelzimmers und ein

Dunkelzimmcr ist ja eben eine ( 'Mmera von irenti^ender Länge.
IJm aber die Erleurhtunjj; des Negativs zu bewirken, ist nur
erforderlieh, dass diese Camera ein verdunkeltes ij'enster habe»

weiches nach Osten, Süden oder Westen sieht.

in eine entsprechend geschnittene Oellnung des ver-

dnnkellen Fensters wird das OriginalnegatiT eingesetzt und im
Blinkelzimmer selbst das gew&hlte Objeetiv. an irgend einer

Camera oder blos am Frontstüek befestigt, dagegen gerichtet;

das Bild läset sich alsdann in beliebiger Entfernung, also

mich beliebig jrross, im freien Eaume des Zimmers auffangen,

wozu man wieder eine Emulsionsplatte vorwenden kann , oder

ein Entwiekeluugspapier (z. B. Eastman 's) auf einem Brett

aufgeheftet.

Die dili'uso Erl euchtung des Oii^inalnegativs habe
ieh mit gutem Erfolge gewöhnlich so bewirkt, dass ich aussen

am Fenster vor dem Negativ ein StQck weissen Garton von
genügender Grösse befestigte und mit einem seitlich angefügten

fewGhnlichen 8piegel, der allseitig drehbar sein muss, das

onnenlieht auf die dem Negativ zugewendete Cartontliiehe

warf. Die dadurch erzielte Beleuchtung der Platte ist gleieh-

mässig, diffus und genügend hell, um bei mittlerer Dichtigkeit

des Negativs auf Eastmanpapicr und fünffacher Liuearver-

grösserung eine hinreichende Belichtung in iVa Minuten zu

«rieben. Da man die Yergrösserungea zu beliebiger Zeit

machen kann, so ist die Abhängigkeit vom Sonnenli<*ht kaum
von schwerwiegender Bedeutung. Hat man übrigens ein hooh-

und freiliegendes Dunkelzimmer, welches erlaubt, die JRiohtung

nach dem Himmel als optische Axe zu benutzen, so wird auch

bei massig hellem Wolkenhimmel eine genügende Belichtung

zu erreichen sein. Als Objeetiv verwendete ich mit Nutzen

Steinheilö Antiplanet No. 8 bei mittlerer Blende, das sich

wegen der Lichtstürke, der lokalen, aber sehr beträchtlichen

Schärfe und dem m&sslgen Focalabstaud zu dem gedachten

Zweck recht wohl empfiehlt Ich kann nicht sehen, dass die

oemplicirten, kostspieligen Apparate wesentlich mehr ergeben,

als diese einfache Einrichtung, welche sich Jeder selbst leicht

herstellen kann und die dem Amateur meist ausreichen dürfte.

13
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Wfr die Opfer nicht schont, kann sich ja eine Ver-

grösserungs-Cauieia mit Eimiehtuni: für Kalklicht, MÄgnesium-
lampe oder AnerVhes Licht nnK hatTen. oder sieh die Original-

Aufnahmen von Fachphotogiaphoii Vfi^össern lassen; der

metallisolie Bdgesehniaek scheint ja für Manche eiMn beion*
deren ReiK anszn&ben, der ihnen die SeeaMiCe erst reclit

schätzbar macht
Schliesslich möchte ich noch darauf hioweisen, dass,

während ich diese Zeilen schreibe, bereits schon wieder mehrere
andere Formen von Geheim-Camera's am Horizonte aufdämmern,
von denen ich eine, ebenfalls von Braun angefertigt, bereits

in der Hand gehabt hübe, aber da ich noch nicht damit

arbeitete, so halte ich mein ürtheil zurück und will nur unter

Yorbchalt weiterer Yergleichnng meiner Meinung Ansdniök
geben, dass ich vorläufig noch mein Modell der Stim'schen
Camera der neuen Form vorziehe. In manchen Richtangen
bietet letztere allerdings unverkennbare Yortheile.

Ks ist hierbei von der lüFtigen Krei«for!n der Platte ab-

gegangen iMid dafiir ein Plattenstreifen gewählt worden,

der in einem lichtdichten Kästehen Platz findet, welches emem
Schreibfederkästchen nicht unähnlich bieht, im Innern aber in

Fächer getheilt ist, um den Plattenstreifen stückweise belichten

zn können. Das Ohjectiv bewegt sich davor an einem kleinen

Frontstück in einer Nute durch freie Schiebung nnd die Ex-
position erfolgt uiomentan durch das Fortschnellen eines seit-

lich vorsfehendeii Stiftes, mit welchem ein durchlöcherter

Metallst reifen unier dem Ol'jectiv in Verbindung steht.

Die kleinen, liilligen Objective der Stirirschen
Camera si nd Rath n dw er F'abrikat und lassen sich leicht

beschaffen. Man ist daher im Stande, eine ganze Anzahl der-

selben, in entsprechenden Abstanden, vor einer langgestreckten

Camera, die einen Plattenstreifen enthält, zu placiren und
Serie-Aufnahmen damit zu machen, weon die Löcher
des beweglichen, die Exposition bewirkenden Metallstreifens

niehtgleiche, sondern allmählich steigendeAb-
stände bekommen, so dn?? beim Vorschieben die folgenden
Oeffnungen mit der Obj* > tivöffuuog immer einen iÜoment
später zur Deckung gelanf.;en.

Zwei Objective, n e b en e i n a n d e r in Augen-
distanz befestigt, ergeben bei gleichen Abstän-
den der eorrespondirenden Löcher stereosko-
pische Aufnahmen. Längere Exposition, sowie gänzliche

Eröffnung des Objective zur Aufnahme bei Blitzpulvererleuch-

tnng ist bei dem Apparat ebenfalls vorgesehen.
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Xbcli genug ftr jetzt! Ich sohliesse diese Mittheilungen in

der Uebertcugimg, dass der in der photogrAphischen Technik
nie rapff^riflr Fortschritt auch in dem hier bplinnd»>Uen Gebiet

bald wieder werth volle Neuem neen p^pbraeht liulten wird. Ich

werde mich deräeUten mit meinen Fachgenobseii i reuen und
gewiss doppelt freuen, wenn ich die Ueberzeuguug gewinne,

durch die vorliegenden Zeilen zur Reifung derselben etwas

mit beigetragen zu haben.

Anirendimg der färbempflndlieben GelaÜne-
EmoIsions -Platten.

Von Viotor Angerer in Wien.

Als mir yor einigen Jahren die ersten Proben einer farb-

empfindliehen Emnlsions-Platte sugekommen, so hatte ich

keine Bast und Ruh mich mit dieser Methode vertrant ZVL

machen, da der hohe Werth dieser Errungenschaft mir ein*

leuchtete.

orhaltenen Probe - Plättchen zeisrten in Betreff dar

Farbenempfindlichkeit eine günstige Wirknn?, allein das er-

haltene Ne*rativ Hobs in technischer Bezieliiuiu 8(» Manc hes zu

wünschen übrig; es war verschleiert und die Emulsion war zu

nnempfindlieh. Die Behandlung der Platte vor dem Entwioheln
mit sehr Terdfinnter Bssigsäure behob wohl den Schleier, allein

da far jede Platte eine solche Lösung frisch zubereitet werden
musste und in der Empfindlichkeit keine Steigerung sn er-

reichen v/nr, so war ich selbst angewiesen, einij^e Yersuehe
mittels der vom Herrn !'rnfpssor Eder empfohlenen Farltstoffe

Torzunehmen. Da Bolehe Versuche nur bei constanter Lieht-

quelle verlässlich sind, so benutzte ich zu den Proben zwei

-elektrische Bogenlampen und prüfte jeden einzelnen Farbstoff

Iftr sieh.

Das Ergebniss war, dass die Farbstoffe, welche das Both
am besten gegeben haben, die EmjtHndliohkeit der Emalsion
am meisten alterirten, dagegen die für gelbwirkenden diese

nnverändert Hessen. Ich vcrsuehte in verschiedenen Mischim^s-
Yorhiilfnisson die Farbstoffe der Emulsion beizufügen und fand,

dass in Gegenwart eines rothempfindiich machenden Farbstoffes,

wenn auch nur im geringsten Maasse, die Empfindlichkeit der

Emulsion bedeutend abnahm.
Was n&tzt mir eine bis in das Both wirksame Platte,

wenn ich in das Unendliche belichten mnss? Im Allgemeinen

13*
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ist doch die Arbeit <1ps Aufhellens uiittels lietouebe leicht

erreichbar und da bei Gemälden in selfonsten Fällen das Koth
vorherrschend anzutreffen: so wird niHii mit der erzielten gelb-

empiindlicheii Pialte und der hchtigeu Gelbtafel in den meisten

Fftllen auBkommen.
Ich begnügte mich also mit der gesteigerten Gelbempflnd*

liehkeit, da nebst dieser mit richtiger Anwendung eines gelben

Strahieniilters die in den meisten Fällen höchst wichtige

Polle spielenden Tinten des Blan and Vioiett richtiger über-

setzt werden.

Die Herstellung der farbempfindlichen Platten ist am ver-

lässlichsten und einfnchsten , wenn man der Emulsion gleich

den Farbstoff zugiebt, selbstverständlich muss die hierzu ver-

wendete Emulsion roUkommen schleierfrei sein. Ich habe mit
farbempfindlichen Platten, welche über ein Jahr alt waren«
tadellose Resultate erreicht. Ich verwende zu meinen Auf-
nahmen fast ausschliesslich die orthochromatische Platte und
benutze diese Methode schon seit drei Jahren mit dem besten

Erfolg. Die Abnahmen von Gemälden und farbigen Objeeten
überhaupt von Arehitecturen und Landschaften werden mit

Benutzung der Gelbtafel, hingegen Porträts und Kunst-lndustrie-

Objecte giössienthells ohne die Gelbscheibe vorgenommen.
Dass das erzielte Product einer unter allen Yerhältnissan

richtig behandelten farbempfindlichen Platte der gewdhnlichen
überlegen, ist darch tausendfache Fälle erwiesen und nach
meiner Eifahrung diese nicht nur bei Verwendung für die

Eeproduction von buntfarbigen Objeeten, sond'^rn Air jedwelehe
photographische Abnahme mit grösstom "\'ortheii zu benutzen.

Die B^ihandlung dei' orthoehromaiisLheu Emulsions-Platto

ist Fehr einlach und sicher, da man bei der Entwicklung blos

darauf zu achten hat, dass die Platte bis zu ihrer Vollendung

nur dem rothen Lichte ausgesetst wird. Zur Bekräftigung

meiner Ausführungen erwähne ich, dass eine bedeutende An-
zahl von Fachgenossen sich meiner orthochromatischen Platten

bedient und höchst gleichmässige und zufriedenstellende Re-
sultate erzielten.

Das Wesen der Zariehtung«

Von G. Fritz, techn. Inspeetor der k. k. Hof- und
Staatsdruckerei in Wien.

In den graphischen Yerrielfältigungsmethoden, welche
mittelst Druck erfolgen, unterscheiden wir drei Hauptgmppen;
Diese sind:
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1. Der Druck aus der Tiefe der Platte, der sogenannte
Kupferdruek

:

2. der Druck vom tlaehen oder tiefiirnvirten Stein. d«^m
sieh im Pi inzipe der Drucktechnik der Lichtdruck an-
sehliesst und

3. der Druck von Hoohplatten, welcher mittelst der Buch-
draekerpreese bewerkstelligt wird.

Jede dieser Methoden hat eine ^undverseliiedene, eigene
ausgebildete Technik, welche Heim Kupferdruck ihren haupt-
snehlichst(Mi Ausdruck im „Wischen", beim vStein- und Licht-
diiu'k in der Behandlung und Präparation der Platten findet.

Bei dem Druck von Kochplatten ist die Zurichtunir für ein
gutes Gelingen massgebend und liegt in derselben das künst-
lerische Moment.

Wir müssen etwas weiter ausholen, um das Wesen und
die GrundzQge der Zurichtung näher au besprechen. Jeder
einfache Schriftsatz braucht einen gewissen Grad ?on Zu-
richtung, sohild auf gut leserlichen tadellosen Druck refleotirt

wird : dieselbe steigert sich , wenn in einem Satze mehrere
Schiiftgattiingen, kriiftiiiere oder zartere, grössere oder kleinere

enthalten sind. Eine fette Zeile, z. B.
,

eingeschlossen von
zarter Schrift, wird, wenn sie demselben Druck unterworfen
wird, unausgedruckt und grau aussehen. Um dieselbe nun
Tollgedeckt und klar erscheinen zu lassen, muss sie einen
stärkeren Druck erhalten, d. h. es wird entweder unter die
Zeile oder genau auf der Stelle des Druckcylinders, auf welcher
sie zum Abdruck gelangt, ein entsprechend starker Papier-
streifen 1^ II fr rlogt werden mfissen. Dies ist die einfachste Art
von Zurichtung.

Bei einer Hochplatte, welche ein Bild vorstellt, sei es

ein Holzschnitt, eine Photo- oder Autotypie, wird die Zu-
richtung am eomplicirtestea und iiäagt von derselben der
allgemeine Ausdruck . der Illustration, deren gute oder
sebiecbte Perspectiye und Plastik, deren Tonreiobthum und
deren mehr oder minder grosse Klarheit und Prägnanz wesent-
lich ab. Hierbei spielen 8elb8tYerständli(;h auch Farbe und
Papier eine bestimmende Rolle; doch sollen hier nur die

Grundprinzipien dieser Materinle und ihr Einlluss auf die Zu-
richtung im Allgemeinen berührt werden.

Es ist ein merkwürdiges Charakteristikum der Buchdrucker-
presse, dass alle zarten Partien im Drucke zu stark erscheinen,

die tiefeien T((n6 dagegen niebt mit ihrer rollen Kraft zur
Wirkung kommen, obwohl die Oberflftcbe der Platte in den
meisten Fftllen Tollkommen egal ist Dies tritt bei Tersehle-
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denen Papieren njehr oder weniger hervor. Weiches, gut-

wtinirteB Kupferdrack- oder Lithographiepapier erfordert nicht

80 Tiel Eramnwendnng beim Druck als geleimtes Schreib-
papier, unter diesen giebt es wieder verschiedene Härtegrade;
rauheres Papier erfordert mehr Farbe und seiner Härte nach
mehr Kraft für den Druck. Satinirtes Schreibpapier
lägst weniger Farbe anwenden, wio f^l\pn«»^ patinirtes iin-

gt'leimtes Papier, weil die AufsaugungHtdiii^^keit desselben ge-
ringer ist, die Farbe erscheint daher auf ersterem nicht so

gut gedeckt, wie auf letzterem, was zur Folge hat, dass sich

die vollen T5ne von den liehteren nicht so gut abheben«
dunkle BÜtteltOne oft mit den Tiefen gleichwerthig kommen,
daher eine gewisse Tonarmuth bei solchen Illustrationen sich

geltend macht. Sie erscheinen flach, kraftlos und ohne Per-
spective.

Cbinpci«r*h«-'? Papier ist ausnehmend wpi> Ii und besitzt

die grosste Aufyauguug»fahi^'"kp!t, hesonderis wenn es vor dem
Druck sehr massig gefeuchtet und gut satinirt wurde.

Alle diese Umstände verlangen bei der Zurichtung ent-

sprechende Bficksichtnahme, da ein hartes Papier eine krihf-

tigere Zurichtung bedingt, als ein weiches, wobei noch zu be-

merken ist, dass auch das Papier seiner Dicke nach Einflnss

nimmt. Auf dickem Papiere kommt die Zurichtung nie so
aur Geltung, wie auf Fchwaehem.

Unter dem Begrirte „Zurichtung" versteht der Buchdrucker
em^n Schriftsatz oder eine IHusiration so zu drucken, dass alle

lichteren Töne oder Stellen in der erfordeiUeheu Zartheit, alle

dunklen Töne oder vollen Tiefen in ihrer ganzen Kraft heraus-

kommen. Wird ein Holzschnitt, eine Photo- 4»der Autotypie

ohne oder mit ungenügender Zurichtung gedruckt, so wird
das Bild undeutlich, unklar, ohne Perspective und Plastik

sein, alle zarten Töne würden zu slark, alle kräftigen zu
schwach wirkend erscheinen. Würde man den Druck so ver-

stärken , dass alle dunklen Töne in ihrer vollen Wirkung
herauskommen, dann würden die zarten Töne zu dick sein

und der Zweck, ein gutes wirkungsvolles Biid ui erhalten,

wäre auch nicht erreicht, ganz abgesehen davon, dass der

Stock oder die Phtte nach wenigen hundert AbdrQcken in

ihren feinen Partien ruinirt wäre. Dies wird dadurch ver-

hindert, dass die Töne je nach ihrer Stufe mehr oder weniger
stark unterlegt werden. Die Zurichtung giebt daher dem
Bilde nicht nur den richtigen Ausdruck, sondern sie ermög-
licht auch grosse AufluLron von einer Platte ohne wesentliche

Abnutzung derselben drucken zu können.
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Zunächst zerfällt die Zurichtung in drei Theile und zwar:
1. in das Justiren der Platte auf Sehrifthöhe, welches

durch Unterlagen mit stärkerem oder schwächerem Pa-
pier, das unter den Stock gebracht wird, zu erreichen ist;

2. in das E^alisiren des Stockes oder der Platte von
unten, welches darin besteht, dass alle Unebenheiten
des Holzblookes ausgeglichen und die dunklen Par-
tien im Allgemeinen von unten unterlegt werden

;

1 2 8 4 3 2 1

Fig. 9.

1 2 B 4 3 2 1

: 'Fig. 10.

nach diesen beiden Manipulationen muss man sich

überzeugen, dass der Stock gut auf dem Fundamente
aufliegt und niehtan irgend einer Stelle kippt, und endlich

3. in der eigentlichen Zurichtung, welche mit dem ter-

minus technicus „Kraft-Zurichtung" benannt wird.

Schematisch dargestellt würde sich die Kraft- Zurichtung

Ton abgegrenzten Tönen folgendermassen gestalten (Fig. 9):

Verlaufende Töne müssen auf die Art zugerichtet werden
wie das Schema Fig. 10 zeigt.
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Nach diofsAti s^-hernfttipi-hpii J)arstelluiigen hal.pn wir os

allerdings mit nur vier Tönen zu thun. während in der VVirk-

Uohkeit bei den meiftten Phototyp ien mehr Torbommen.
Zon&chst ist aus Fig. 1 a isn ersehen, dass sich der Dnrch-

eehnitt der Zurichtuniz stufenförmig, mit senkrecht abfallenden

Kanten aufbaut, da wir es bei abgesrrenzten Tönen mit scharf
abgeschnittonon l'ntfrlairon zu thun haln-'n.

Fiir. 2 ;i z*Mj:t die Linio mit ab<;orundoten Kanten, welche
dadurch ent>telit, weil die Töne ineinander laufen, daher die

Ränder der Zurichtung abgeschabt sein müssen, soll die sanft-

verlaufende Ton-Wirkung erreicht werden.

Im Speciellen besteht die Herstellung der Zurichtung
darin, dass von der betreffenden Illustration auf der Hand-
presse vier bis fünf möglichst reine Abzüge, auf mässif?

starkem Papiere, Je nach Erforderniss der T5ne, selbst anf
verschi(>den st;irkon Pajunron, c^pmacht werden.

Davon dient ein Alizu^ auf schwächerem Papier, welchen
wir mit Blatt 1 bezeichnen wollen, als Gimndlage, aus dem
nur die zartesten Ausgänge herausgeschnitten resp. geschabt
werden. Am Blatte 2 werden diese und die llehtesteu Töne

fanz entfernt, die etwa von licht in dankel Terlanfenden
öne wieder geschabt Am Blatte 3 wird man die Torher-

gebenden und die sich diesen anreihende Tonstufe heraus-
nehmen, am Blatte 4 eine eventuell noch vorhandene Tonstufe.

von Blatt 5 werden die tiefsten Stellen ausgeschnitten und auf
Blatt 1 ,£ienau aufgeklebt. Nun werden die verschiedenen,

l»ereits ausgeschnittenen Blätter, ebenfalls auf Blatt 1 mit
Gummi arabicum oder feinem Kleister, selbstverständlich sehr

genau, befestigt, das ganze Kelief schwach eingepresst, trocknen

gelassen und die Zurichtung ist für den Druck yerwendbar.
In dieser Form bildet dieselbe, je nach dem Ton-Oharahter

ein jäh oder sanft abfallendes Relief, welches nun, wenn es

am Drucke} linder genau auf die richtige Stelle geklebt wird,

60 wirkt, dass die verschiedenen Töne, je nach ihrer Stärke

mehr oder weni^^er Druck erhalten.

Dabei ist zu bemerken, dass die Zurichtung linearer oder

Federzeichnungen, in der Regel, selbst bei sehr grosser Fein-
heit der Striche, die wenigsten Schwierigkeiten verursacht.

Man hat es hier mit einer einfacheren Zurichtung zu tiliun,

da derlei Illustrationen nicht sehr tonreich sind und meist
scharf abgegrenzte Töne enthalten. Einer besonderen Sorg-
falt bedi'irfen jedoch die Ausgänge, wie mau auch besorgt sein

muss, eine gute Perspective herauszubringen. Es ist nun
Sache des Druckers, seine Zurichtung so herzusteilen, dass
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alle Striche und Linien in ihrer riclitigen Kraft und Stärke
und auch nicht ausjzeriBsen kommen. Beido T^'m^tände würdea
dem Bilde ein unreines, unruhiges Aussehen geben.

Am öftersten bemerkt man liei Beproduktionen nach
Federzeichnungen eine schlechte Perspective, was in den
meisten Fällen seinen Grund darin haben mag, dass der
Zeichner den Hintergrund in etwas liohterem Tone, die Striche

jedoeh nicht feiner hftlt, wie die der vorderen Partien. Hier-
durch erscheint die Zeiohnnng eelbet wohl in gntem perspec*
tiven Aussehen, da aber in der Reprodnotion die lichten und
dunklen Striche gleich stark kommen und der Drucker nur
eine Farbe znr Wiedergahe anwenden kann, ßo Jiommt dann
der Hintergrund in der Kegel zu kräftig.

Diesem lässt sich wohl etwas abhelfen, wenn die im
Vordergründe stehenden Partien stärker unterlegt werden, als

dies gerade nothwciidig wäre, aber immerhin b]eil)t dies nur
ein nothdürftigei lUht-lf und hat seine Grenze, über die man
nicht mehr hinauskann.

Die Zurichtung und der Druck von Autotypien ist als am
schwierigsten su bezeichnen. Die autotypischo Eeproduction
weist gegen den Holzschnitt und jede andere Reproduetions*
Manier, in ihren Platten nicht nur einen sehr grossen Ton-
reichthum auf, es sind die Töne meist auch zarter und ge-
schlossener, daher ])ei Zurichtung und Druclc eine subtilere

Behandlung erfolgen muss.

Durch die grosse Treue in der Wiedergabe jedes geringsten
Details einer Zeichnung, eines Gemäldes oder ein<^r photo-
gr iphi^chen Aufnahme bei der Phototypie, in seinem wahren
Tonwerüie, die zahlreichen Töne vom zartesten bis zum
kräftigsten, macht nothwendigerweise die Zurichtung kom-
plizirter und man wird daher mehr Abstufungen in den Aus-
schnitten anwenden müssen, um zu einem Tollkommen befrie-

digenden Resultat zu gelangen.

Wenn nun auch die Zurichtung der Autotypie n^ieh den-
selben Prinzipien, wie sie in Fig. 9 und 10 ausgedriiekt sind,

erfol-jt, so ist sie doch difficiler, als mehr Keuntniss für

Zeichnung und Tonwirkung, sowie eine sehr gut durch-
gebildete Technik des Druckers erforderlich ist.

• Die Zartheit der Töne verlangt aber auch die Verwendung
gut satinirten weichen Papieres nnd sehr, fein geriebener,

leicht zu Tertheilender DnicKfarbe.

Die Zuricht-Methoden sind mit der Papier-Zurichtung
nicht erschöpft.
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Der rusgisehe Photograph Re ersann ein Verfahren, welches

bwooden Ar die von ihm selbst erzeugten Clioh^e bereobnet
WUT und darin bestand, dass erst die E^llsirang auf 4mi
Dmok-Cylindpr yorgenommen und sodann die t^hr oder
minder tiefen T6ne mit einer Masse, wekbe aus Englischroth
und Leim zusammengesetzt war. stärker oder schwächer belegt

wurden, bis die richtige Wirkunj^ herauskam. Nach Ke ver-

suchten es mmh Andere nach deiuseibeu Primup, jedoch mit

ainlerwi Zu8amüieiirfetz»n2:en der Masse, die Papier-Zurichtung
zu uuigehen, mau scheint jedoch mit allen diesen Methoden
keine besonderen Vortheile enreicbt zn haben, da sie sich keine

Verbreitung versobaffen konnten.

In neuester Zeit tritt dn^ Bestreben hervor, diese müh-
same, viele intellectuelle Fertigkeit und einen gewissen Grad
von Kunstverständniss erhoigchende Arbeit auf mechanischem
Wege mittelst Lichteinwirkuni: herzustellen.

Ein solches Verfahren*) wurde von A. Pustet. Buch-
druL'kereibesitzer in Salzburg, erfunden und von demselben
chexiiisch-mechanische Zurichtung beuauat.

Es wäre lebhaft zn wQnsohen, dass diese Znricbt-Methode
sich einbürgern wolle, da sie nach ihrer Theorie am besten
geeignet ist, dem Bilde den wahrsten und richtigsten Ans-
druck zu geben.

Zn den beiden Autotypien Tafei VI und YIL
Von Edm. Gaillard in Berlin.*!

Bei den älteren photoijpischen Verfahren ist es Be-
dingung für die Herstellung von Hoehdruekplatten auf photo-

mechaiiisehem Wege, dass die zu reprodnrir*Miden Vorlagen
aus kontrastreichen Zeichnungen bestehen; dieselben müssen
— ohne jeden gewischten Ton — in jxloichmässig tiefschwarzen

Linien oder Punkten auf weisseui l'apier ausgeführt sein.

Solche Vorlagen sind Federzeichnungen, Kreidezeichnungen
anf Kornpapier, Abdrücke von Lithographien, Holzschnitten,

Kupferstichen nnd dergl.

Das autotypisohe Verfahren ermöglicht, ebenfalls aufphoto-
mechanisehem Wege, die Herstellung von Hochdruckplatten

nach denjenigen Vorlagen, welche nach den älteren Verfahren
nicht ausgeführt werden können, also von solchen Darstellungen

welche Halbtöne enthalten, z. B. Piiutographien, Gemälde,
Naturgegenstände etc. Jedes autotypische Verfahren beruht

* Von Herrn RegiArunfrsratli 0. VolkmM im „Jahrbuch Klr PbotO*
gTAphie'' von 1887 auanUirlivli beschrieb«!!.
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Tafd. VI.

Autotypie nach einer Photographie,

in Kornmanier ausgeführt

von Edm. Gaillard in Berlin.

Beilage zxx E'der's Jahrbuch für Photographie 1888.
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Tafa vn.

Autotypie nach einer Photographie,

in Funkt- und Linienmanier ausgeführt

von Edm. Gaillard in Berlin.

^ßilage za ^d9r*9 Jahrbuch fllr Fboto^aphle 1888.
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darauf, dasB die Halbtdne des zu reprodacirendda Oegcnstaudes
durch Lichtwirknng in Systeme von Linien nnd Punkten um-
geformt werden, welche, je nach ihrer Feinheit oder Breite

und nach ihrer weiteren oder dichteren Lagerung, im Buchdruck
heller oder dunkler, den Tonw^^rthen des zu verrielfaltigenden

Gegenstandes ontspreehcnd wirken.

Biese üaiformung der Ifalbtöne erfolg durch Anwendimg
von Sehraffnren. Netzen odor kornartigen Gebilden, welclie bei

der photographischen Aufnahme oder während des Copirens

«in« Ik«iuiu2^ der HalbtGne, also eine Auflösung des ÖildeB

in Punkte oder LiBm kmxKkmk.
Da die Lichtwirkung auf die einzeln^^n Partien des Bildes

je nach der Durchsichtigkeit der entsprechenden Stellen in den
Negativen etc. eine verschieden starke ist, so finden bei den

bez. photographischen Manipulationen gleb h/» itig Unter- und
Üeberbelirhtiui^ien statt, welche, was zur Belebung des Hildes

von grösster Bedeutung ist, die Funkte etc. in verschiedenen

Stärken erscheinen lassen, so dass sthliessiich verbreiteite

Punkte zu Linien zusammenrücken. Die weitere Verwendung
dieser photographisehen Ergebnisse bis zur Erzeugung der
eigentlichen Druckplatte kann, als bekannt, übergangen werden.

Die Platten zu den beiden, diesem Werke beigefügten auto-

typisehen Drucken sind nach einer Cabinetphotographie, einmal

in Kornmanior, sodann in Punkt-^und daraus sich ergebender
Linienmanier hergestellt.

Da die Besteller autotypi.seher Cliohes gewöhnlich Photo-

graphien als Vorlagen lielern, to bei hier noch darauf auf-

merksam gemacht, dass dieselben scharf, hell im Licht und
in den Schatten gut durchgearbeitet sein müssen. Retouehen
lassen sich nur in sehr begren'zter Weise anbringen. Man
beachte, dass Autotypien die zu reproducirenden Objecto mehr
in ihrer allgemeinen malerischen Wirkung, als in ihren Details

wiedergeben, weshalb zur Vervielfältigung solch^^r Orüen-

stäude, bei denen es darauf ankommt, dass die Einzel niieiten

genau zu erkennen sind, z.B. bei Maschinen, die vorherige

Anfertigung einer Zeichnung und die Clichirung derselben

Termittelst des phototypischen Verfahrens anzurathen ist.

Die neuesten Modilicatlonen beim Collodiondrucke
(Aristotypie).

Von F. W. Gel dm acher in Frankfurt a. M.

Seitdem ich vor etwa zwei Jahren in verschiedenen Fach-
zeitschriften meine Ettahrungen im Collodion-Copirverfahren
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niedeiiri'lojxt.^; haben sich doch noch veisrhiedune Mängel und
Ungichcrheit«'!! herausgestellt, die zu überwinden mein Be-
streben war, denn der Mensch wird niemals fertig und koine

Kunst ist vollendet, und es ist meinen Forsohuugeu und haupt-

sSohlich meiner tädiehea Praxis auch gelungen , im Laufe
4er Zeit noch verschiedene VerbeBsemngen in meiner Anstalt
elnzaftthren, die ich nun hit rnut der Oeffentliehkeit übergebe.
VorzuETsweise was die Sii iK i hf it des Verfahrens anlangt, sind
seitdoni wopcntlieho Fortsehritto gemacht worden, so da^s man
wohl sagen kiiiiii, d:is< ein irowissenhafter Copist, versehen mit

guten Präparaton und Paj>i('ren, auch iinb(*dingt sicher und ohne
Anstand arleitcn kann. Ich bin auch heute noch ni>-lit so kühn
zu behaupten, dass die Aristotypie nun endgiltig festgestellt und
unTerbesserlioh sei, allein so weit ist sie gewiss, dass sie jeder
strebsame Fachmann mit Vortheil und ohne grosse Opfer in

seinem Geschäfte einfuhren kann. Dni ch nachverieichnete Ver-

besserungen ist auch das ganxe Verfahren billiger geworden,
da Fehldrucke zu den Seltenheiten gehören, überhaupt nur
durch Uebercopiren vorkomnioii können.

Vor allem ist die gute (Qualität des Barytpaj i.'i- nicht

hoch genu;^^ anzusehlagen, denn die Barytschieht luidei die

Orundlage des Bildes, und wenn sie mangelhaft ist, kann auch
ans dem Drucke nichts Vollkommenes werden, ünter anderen
kommen im Handel Papiere vor, die wohl den Vorzug der
Billigkeit haben, die aber für unsere Zwecke durchaus zu ver-

werfen sind. Die Farbschicht muss unbedingt unlöslich seiiL

Wo sie das nicht ift, lösen sieh ?ehon beim üebergiesseu mit

Emulsion kleine Theilehen der Farl'c auf und bilden dann
auf dem Abdrucke unzahlige weisse Piiuktehen. In Jen ver-

schiedenen Bädern und Waschungen wird dann dieser Fehler

noch auffallender, und kommen bei solchen lösliehen, oder

doch nicht hinreieheod unlöslich gemachten Papieren noch
andere Störungen vor, wovon die alTerempfindlichste diejenige

ist, dass das Collodion das Bestroben hat sich loszulösen, oder

dass das Bild beim Tonen Sprünge bekommt. Ist man jedoch
seiner Sache mit deni Papiere gewiss, so ist man schon von
vornherein diesen unangenehmen Fehlern enthoben. Das
Papier wird in meiner Anstalt, nachdem es aus der Fabrik
kommt, noch eineri'raparation unterzogen, wodurch es unbedingt
unlöslich werden muss, und bieten daher aus meinem Lager ent-

nommenePi^iereabsoluteGewihrförvollkommeneBrauehbarkeit
Was die Emulsion selbst betrifft, so gelten auch heute

1) «. S. 129.
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noch DH damals publieirlen Vorschriften, nur habe ich den
Silbergthalt in letzter Zeit noch «'rhüht. so dass, gcarenüber

der damaligen von zwei Proeent, meine heutige zwei und ein

halb Proeent Nitrat enthält. Die Wirkung ist die, daes man
noeh Mftigera» fast bronzige Tiefen erhält, nnd dase die Em*
pfindtichkeit bedeutend erhöht wird. Dieses letztere ist dann
aber auch ganz ansserordentUeh, so daee man bei eehwaoh
gedeckten Negativen jrnr nicht unter freiem Himmel cnpiren

darf, sondern mit einem oder mehreren mattirten Glasern

decken muss. Ueberhaupt ist es gut, Coilodioupapier nur bei

sehwachem Lichte zu exponiren. In einem gewöhnliehen
Zimmer, die Rahmen in einiger Entfernung vom Fenster schräg

anfgeetellt, genügt, um doeh ebensoviel Gopien fertig zn bringen,

wie mit dem Albomindmok nnter freiem Himmel.
Bas üebergiessen verlangt einige Erfahrung, da man an

der Consistenz der Emulsion erkennen mnsSt dabei
zu verfahren hat. Ist die Emulsion dick , fo wird der Giess-

Tahmen ziemlich rasch in die senkrechte Lajie gchrncht, ist

sie diinn, so verbleibt er länger horizontal, muf^s auch unter

Umständen, mehrmals hoch und tief geneigt werden. BeBon-
ders geschieht dies bei zweiprocentiger Emulsion, das heisst

also bei soleher, wo auf das Aether-Alkoholgemisch zwei Proeent
Wolle kommen. Ich ziehe seit Kurzem eine vierprocentige

Emulsion einer dünneren vor, und lasse dann unter Beachtung
der Streifenvermeidung rasch abfliessen. Nach jedesmaligem
Gebrauch wird die Emulsion verdünnt. Ich gab hierzu ein

gleichfhpilicres ( Jemif -h von Äether nnd Alkohol an, jetzt füge

ich dieser Vcrdiinnung noch zwei, auch zweieinhalb Frocent

Citronsäure zu, Ja ich gefunden habe, dass die in der Emulsion
enthaltene Citronsäure, bei öfterem Üebergiessen, an ihrer

Wirkung einbttsst, und dass es 7on Vortheil ist, ihr bei jedes«

maligfian Yerdilnnen wieder etwas Ton dieser Säure zuzuf&hren.

Wiewohl sich die Emulsion wie auch die präparirten

Papiere längere Zeit brauchbar erhalten, so möchte ich doch
rnthcn. nicht zu viel Vorrath zu machen, denn mit frischen

Fr ij n raten arboitpf man doch unstreitig sicherer als mit alten.

Das Ohloreollodion, sowie das Silbercollodion halten sich,

jedes für sich, immer gut. Die zusammengesetzte Emulsion
aber erfährt mit der Zeit Veränderungen, die richtig zn er-

kennen man sehen recht geübt sein muss, wogegen mit jedes*

malig frischer Emulsion und sonst gleichen Bedingungen man
flott und sicher arbeiten kann. Ich mische nur soviel Emul-
sion als ich zur beabsichtigten Präparation benöthige. Auch
länger gelagerte Ooliodionpapiere wollen verstanden sein. Be-
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sonders übt die Feuchtigkeit der Lvft «ineii ttSrenden Einflnss.

Setzt man ein altes, feucht gewordenes Papier ohne Woiteroa

unter der Matrize dem Lichte aus, so erhält mrin flaue, niehts-

sajit'ndo Abdriicke, Solches Papier muss erst in gelinder

Warme wieder iietioeknet werden, und zwar muss es so trocken

sein, dass es, durch die Luft geschwungen, klingt. Natürlich

lässt sich Collodion- Emulsion nicht bis zum letzten Tropfen
anfbranohen, eondern ee bleibt jedesmal ein Rest, den man
aber unbesorgt der spateren neuen Emulsion wieder bei-

fügen kann.

Die nach meiner Vorschrift frisch bereitete Emulsion copirt

in saftig warmem Ton, wogegen ältere, mehrere Monate alte

blau copirt. Den roth copirten kann man durch das s)>;itere

Vergolden alle gewünschten Töne geben, die blau copirten

dagegen bleiben blau, können sogar bei sehr alter Emulsion
bis blauschwarz, dem Knpferstichton ähnlich, hergestellt

werden. Diese Erfahrung kann von dem denkenden Gopisten
mit Vortheil ausgebeutet werden» da er nach der Eigenart def
Objecte seine Emulsion wählen, seinen Bildern einen der Natur
der 8nche entsprechenden Ton verleihen kann. Er wird bei

Boproduetionen von Kupferstichen, bei ]\I(>ndscheinbildern und
dergleichen eine alte Emulsion verwenden, wogegen er bei

solchen, denen ein warmer Ton besser steht, eine neue Emul-
sion nehmen wird. Durch Mischuüi; iubsen sich selbstver-

ständlich alle möglichen Variationen erreichen.

Noch wollte ich bemerken, dass ein bei grosser Hitie
getrocknetes Papier viel schwerer tont, als ein solches, welches
mit gelinder Wärme behaiulelt wurde.

Ein grosser Uebelstand, der manchem Aristotypisten viel

Kopfzerbrechen Seemacht, nämlich dns ungleiche Tonen, wird

vollkommen dadurch beseitigt, dass man dem letzten Wasch-
wasser, sowie dem Tonbad etwas Alkohol zusetzt. Dass

mancher der früheren Coliodiondrucke neben den gut getonten

auch noch rothe, weniger getonte Stellen hatte, rührte vom
XJebergiessen her, denn die Oberfläche eines Papierbogens, sd
er auch noch so straff im Bahmen eingespannt, ist doch nie

so eben wie die Oberfläche einer GlasplaHe. In den tieferen

Stellen ist die Collodionschicht etwas stärker und braucht des-

halb mehr Zeit vom Tonbade durchdrungnen /n werden, als

die hochliegeiidcn dünneren Stellen. Durch den Alkoholzusatz

wird die Schicht aber dem Tonbado gefügiger gemacht, das

hcisst, es durchdringt dieselbe besser als ohne diesen Zusatz,

welche Erscheinung schon durch das gleiche Verhalten im
letzten Waschwasser eingeleitet wurde. So geringfügig diese
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Neuerung auf den ersten Blick erseheint, so wichtig ist sie

jedoch für das sichere und gleichmässige Fortschreiten des
Tonprocesses.

In meinem froheren gab ieh nur das ursprüngliche Bhod«n-
Tonbad an; inzwisoben Bind noob andere biniogetreten, mit
weloben allen man, bei gewissenhaftem Vorgehen, gute Be-
enltate erzielen kann. Das Rhodanbad hat seitdem viele Wider-
sacher gefunden, aber mit Unrecht, denn es ist ebensogut wie

die anderen auch, und ieh arbt^ite heute noch abwor-hselnd

damit, da ich, um das Verhalten der verschiedenen Bäder ver-

gleichen zu können, heute mit dem und morgen mit jenem
tone. Da wo recht blauschvvarze Töne begehrt sind, scheint

mir sogar das genannte Bad daa aüerpraotisohflte za Bein.

Es ivird bereitet aus:

16 g Bhodan-Ammoninm in 500 com WasBer,
1 „ Goldchloridkalium „ 125 „ „

nach vollständiger Lösung zusan^m engesetzt und nach Ver-
ßchwinden dp? rothen Niederschlages ÖO ccm Alkohol.

Ein zweites Bad ist folgendes:

20 g Rh«) d an-Ammonium in 9(X) ocm Wasser,

1 „ Fixirnatrou „ 100 „ „

zQBammengefägt und auf 100 com dieser Ldsnng 6 com einer

einprocentigen GoldebloridlGsung, sowie 4 ecm AlkoboL
Für saftig warme Töne ist naohstehendee Bad vortbeilbaft

au verwenden:
1500 ccm Wasser, 30 g essigsaures Natron, 10 g Borax»

75 ccm Alkohol, ferner

1500 ccm Wasser, 1 g Goldchlorid.

Glei(;he Theile beider Lösungen können eine Stunde nach
dem Zusammensetzen gebraucht werden.

Blit Jedem dieser Bäder kann man Yariationen in der

Wirkung erzielen, indem man das YerbiiltnisB der einen zur

anderen Lösung abändert und zwar der Art, daBS man zur

Erreichung kalter Töne das Quantum der Goldlösung, und für

warme Töne dasjenige der Salzlösung vermehrt.

Das Fixiron ist bei dreiproccntigor Natronlösung in zehn

Minuten abpromacht und auswäspf^rn lassen sieh Aristotypien

unendlich viel leichter als Aiuiimindrueke. Bei fortwährender

rüttelnder Bewegung der Schale und steter Wassererneuerung
kann man sehon nach einer viertel Stunde mit gutem GewlBsen
aufziehen. Bei der üblichen Ausw&sserung in stillstehenden

Schalen, mit Wasser-Zu- und Abfluss, genügen drei Stunden
vollkommen. Längeres Wässern schadet den Bildern mehr als

es ihnen nützt

«
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Die Retouche ist beim CoUodiondrucke am Negativ, niollt

aber am PositiT auszuführen, in Fällen jedoch, wo unbedingt
PositiT-RetOQclie nothwendig wird, kann man diese mit weichem
Blei, oder mit reiner Tusche bewirken.

Ganz auffallend gehoben wird das Aussehen der fertigen

Aristotypien durch das Uebergiessen oder TJeberstreichen mit
Brill antwas!!<»r. Ein leichter Hauch, der iil)er den Tiefen ge-

lagert, versehwindot ?T)nniontan und doi- Roiehthnm rlor Ton-
abstnfungon Termehi t. s^ich in hohem Grade. Man kann, weim
man die Anwendung von Ürillantwasser gewohnt ist, nicht

mehr davon lassen, und unlasirte Drucke neben den lasirten

nicht mehr sehen. Selbst auch bei heisssatinirten Bildern übt
dieser wasserhelle Laek, der sofort trocknet, eine äberans
gönsti^n Wirkung.

(Brillantwasser ist ausserdem ein anerkannt vorzüglicher

Retouchirlack für Gelatineplatten.)

Die ausführliche Beschreibung meines Yprfnbrens findet

sich in „Photoiir. Correspondenz No. 302", „Deutsohe Photo-
graphen-Zeituüg 45 und 46 vom Jahre lti85", „Photogr. Mit-

theilungen 311 und 312", sowie im „Deutschen Photographen-
Kalender von 1886*'.

Baa Pinalrositop und seine Verwendung zur lierstellung
von photograpliiseheu YergrSsseriingen.

Von K. Ganz in Zürich.

Die unter dem Namen „Pinakoskop'* von uns erzeugte

wesentlich verbesserte Form cles Skioptikons eignet gich nicht

nur zu Projectionszwec-ken, sondern es ist auch in Verbindung
mit dem eehr enipfind liehen Bronisilbergelatinepapier ein sehr

geeignetes Hilfsmiiui zur Herstellung vergrösserter Bilder naeli

kleinen Negati?en.

Das Pinakoskop wird mittels Petroleumlicht beleuchtet.

Der Apparat zeichnet sich, wie bereits Herr Dr. Stein^) her-

Torhob, durch seine vortreffliche Luftzugsvorrichtung aus.

Die Luft tritt in den Apparat (Fig. 11) bei den Pfeilen ;)|>

ein und bei p'p' aus. Durch diese Luftzugsvorriehtuug wird

ein fortwährendes Kiihlen des Lampengehäuses A erzielt. Die

im Innern enthaltene Lampe ist in Fig. 12 abgebildet. Die-

selbe besteht aus einem viereckigen Kasten, in dem das

1) Dr S. Th. Stein, die optiflOlM Piojectfonikiuitt. W. Kntpp la
Hau« a. 8., 1887, 8. 11.
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Petroleum dnreh eine reohtwioklig gebogene Böhre eingegoseen
wird. Vor der Lampe befindet sich eine Glaseoheibe aas Hart-
glas, welche eine JSrwärmung der Condeusator- Linsen Ter«

hindert. Will man das Bild schaif einstellen, so gesebieht

dies mittels der Schrauben a b. Das Objectiv o sitzt auf einer

durchbrochenen Wand , welche leicht entfernt und wieder be-

festigt werden kann. Fig. 13 stellt das Lampengehäuse über
der Pinakoskoplampe vor.

Soll dM FinakoBkop zn photographiBohen YergrSeserungen
benntet werden, to mnse ellee seitlieh ans dem Apparate tre-

tende zerstreute Lampenliolit (welches Ar Ftojeotionen gana
nniohädlieli ist) sorgfältig ansgesohlossen weiden; das Brom-

Fig. 14.

Silberpapier würde sonst darunter leiden und verschleierte Bilder

geben. Deshalb bringe ich einen Mantel aus leichtem Eisen-

blech an, welchen man über den ganzen Apparat stürzen kann.

Der obere Theil a b e d hi getrennt abzuneben nnd wird erst

b^ der Yomalime der Exposition aufgesetzt An beiden Seiten

des Kastens sind lichtdiente Schieber (e, Fig. 14) angebracht,

damit das Einsetzen des NegatiTs und Einstellen des Bildes

bequem geschehen kann.

Am hinteren Theil des Mantels ist aber zum Entweichen
der Luft eine Oeflnung angebracht, welche durchaus nichts

schadet; unten eine Doppelthüre, welche während der Ex-
position geschlossen wird. £s ist somit genügend daft\r ge-
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sorgt, dasa die Luftcirculation in keiüer Weise unterbrochen wird.
Ich kabe den Apparat während einer iialben Stunde gans
gefloUotnii brennen
lfi0B«n, ohne dab«i etDeo
NMhiiieil za beob-
aohtMi; einzig der
obere Thril des Man-
tels erhitzt sieh, was
aber durchaus keineBe-
deutung hat und fast

gänzlich verhiudüi t wer-

den bum» wenn mtn
denselben nftoh demfizo
poniren abhebt oder die

Flamme etwas tiefer

droht.

D:ip Pinakoskop eig-

net sich, wie erwähnt,
sehr gut zu Vergrösse-

rungen auf Kastman-
flohem Bromtilbergela-
tinepapier. EineglQck<-
Hohe Bi^änxnBg ist

dessen Vergrösserangs-
staffelei, aufweiche das

empfindliehePapierauf-

gespannt wird. Das
Holzgestelleaa (Fig. 15)
trägt das verstellbare

Brett 5, aafwelohes sn-
nitohst weisses Papier Vi«, u».

Fig. 16. 14*
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kommt, um damit das vergrösserte BUd scharf einstelleu zu

ktonen. Oben befindet eieh ein EMten ee^ welcher mit dem
Deckel d d&cht Terschlossen werden kann (Fig. 16). Im Innern
ist eine Holle e enthalten, um welche das Biomsilberpapier
aufgerollt ist. Vor der Belichtung rollt man ein entsprechende»
Stück Papier ab, schli fion Deckel nnd schOtst eomit den
Kost desselben vor I^i'-htwirkimg.

Die belichteten \ ei^rrösseiungspapiere werden in der be-

kaimten Weise mit Eisenoxaiat hervorgerufen.

Die Expositionszeit für eine vielfache Vergrösseruug nach
einem EartennegatiT von mittlerer Dichtigkeit beträgt ungefähr
60—90 Sekunden, woraus an ereehen ist, daes der Apparat
auch mit Bezng auf Helligkeit seinen Zweck in befriedigendster

Weise erf&llt.

BemerkoA^en Uber die Herstelhiug und daa Trocknen
Ton Bromsilbergelatineplatten.

Von L. Belitski in Nordhansen.

Wer sich mit Hentellnng von Bromsilbergelatineplatten

beschäftigt, sei es, dass er sie nur f&r den eigenen Bedarf
odtr fiibrikmässig herstellt, wird wissen, dags die letzte Ope-
ration, das Trocknen der Platten, obwohl scheinbar die leichteste,

do<'h nicht immer so normal verläuft wie man wuhi glauben
sollte und wünscht, sondern dass gerade hierbei, trotz aller

angewandten Vorsicht, Fehler vorkommen, welche die ganze
frühere Arbeit in Frage etellen.

Yoraoegesetxt, dass ein trockenes von ansäen heizbares

Zimmer mit guter Ventilation tnm Trocknen der Platten vor-

handen ist, entstehen doch selbst bei sehr gleichmäesiger
Temperatur dann und wann die wohl allen Praktikern be-

kannten entsetzlichen Trockenränder, welche, auf der unbeiich-

teten Platte vollständig unsichtbar, sich bei der Entwickelung
im Negative zeigen und im Stande sind, sonst schone Auf-
iiaiiiiieü zu vei-derbea. Nur diesen einen Fehler will ich hier

besprechen; er tritt bisweilen anf, nachdem sich lange kein»
Spur dayon gezeigt hat, scheinbar ohne alle Ursache und ver-

schwindet ebenso wieder, ohne dass beim Arbeiten irgend
etwas verändert worden ist. Diese Ränder bilden sich beim
Trocknen hochempfindlicher Platten viel leichter und markirter

als bei weniger empfindlichen, so dass Burton einmal sagt:

..das Trocknen hochempfindlicher Schichten ist, besonders bei

Teiänderiicheiii Wetter, ein wahres Kunststück."
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Die XQ6TSt getrockneten Stellen der Platte geben, wenn
dieser Fehler vorhanden ist, ein schwächeres Bild, welches
sich Tiiphr o<lpr weniger fcharf f!>>?rPTizf von f^em auf den zu-

letzt getrockneten Theilen befindlichen intensiverem Bilde; die

Grenzlinie belindet sioh manchmal ganz am Rande, wo sie

wenig oder nichts schadet, manchmal aber geht sie bis tief

in das Innere der Fläche und verdirbt dann fast immer das

KegatiT. Platten mit weit hineingehenden Troekenrindern
sind nattolich nnbranehbar und mQeeen sftmmtlieh wieder
ftbgewasehen werden, ein sehr unangenehmer nnd thenrer Spass
f&r den armen Fabrikanten, der nooh nicht einmal die Gewiss*
heit bat, ob die nächste Präparation gut ausfallen wird oder

ob d\t^ FcliTpr-klichen Rand^^r wiederkehren werden.

Wenn die mit Emulsion begossenen und er^^tarrten Platten

snm Trocknen aufgestellt sind und sie trocknen von Anfang
bis zu Ende ohne irgendwelche Störung oder Unterbrechung
fort, 80 enteteben niemals Bftnder, gleichviel ob die Temperatnr
18, 15 oder 20^ beträgt; nur in der Emptindliebkeit sind sie

dann etwas versohieden, indem die langsamer getrockneten

Platten raeist etwas empfindlicher sind als die bei höherer

Temperatur und schneller jreh-ookneten. Es kommt also dnrnnf

RH, da«? Troeknen zn leiten, dass von Anfang bis Ende
keine Stockung eintritt, denn dort wo das Trocknen
der Platte auf Zeit unterbrochen wird oder plötz-lich

langsamer oder schneller geht, entsteht jedesmal
ein Rand, weleber sieh im Bilde deutlich markirt.

Diese Beobachtung macht man bald, wenn sioh z. B.

morgens noch feuchte Stellen an den Platten vorfinden und
man aufs Nene den Ofen heizt, so dass die letzten Stellen

bei merklieh höherer Temperatur nnd schneller troeVnf»n.

Diese Stellen sind dnnn im Bilde ziemlieh scharf abgegrenzt

und meist verschleiert. Man darf also in einem solchen Falle

im Trockenraume nichts ändern und muss, sollte es auch noch
«inen ganzen Tag dauern, geduldig warten, bis die letzten

nassen Fleckchen Tersehwnnden sind. Diese Ursache wSre
also leicht zn vermeiden; aber oft reichen viel geringfOgigere

Dinge hin, um ebenfalls die bfisen Ränder zu erzeugen. Ein
Beispiel wird das klar machen: Mein Präparationslokal ist

durch eine Thür vom Trockenraume getrennt: während des

Begiessens d^r Platten steht die Thür auf und die erstarrten

Platten wurden sonst, nachdem sie auf Böcke gestellt waren,

nach and nach in den Trockenraum getragen und dort

sofort zum Trocknen hingestellt. Die zuerst hingestellten

Platten waren also schon wesentlich getrocknet, wenn die
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letzteiJ or-t hingp«;tf»llt wurden. Die letzten Plntten wurden
meistens ^ut, während die früher hingestellten ninnchmal mehr
oder weniger mit Rändern versehen waren und zwar stellte

sich heraus y da^s dieselbeu jedeßmal ao der Steile auftrateu,

wo mh dii Of«nn zwisehen d«ii sMseD 'nnd tmkonen 8wll«a
m der Zeit befand als die Präparation beendet und di«
Zwiechentbür geschloBsen wurde.

Dies Factum fühile zu dem Versttclie sämrotliche an dem-
gAlltoii Taire begossene P!ntt«^ii im erofarrten Zustande feucht
zu erli;iltP!! und d;iiiii mit oineni Male zum Trocknen
aufzustellen, dass dasselbe an allen Platten zu gleicher

Zeit beginnen und ohne weitere Störung enden konnte Der
Versuch wurde öfter wiederholt und gelang so gut, daßs ea

mm immer so gemacht mirde «od das Binderibel radikal

geheilt zu sein sohien.

Da kam eines schönen Souimernachmittags, als die prä-

parirten Platten bereits einige S^eit im Trockenzimmer sich
Fell st überlassen waren, ein sohweres Gewitter, welches zwdlf
Stunden anhielt.

Am and ren Tage war noch keine l'iatte trocken und als

sie Nachmittags also nach länger als 24 Stunden, doch endlich

getrocknet waren ond probirt worden, waren die gefürchtotea

B&nder wieder da nnd gegen 500 Platten snm Abl^ralaen reif.

Der Vorgang war klar: beim Hinstellen der Platten zum
Tnx&nen war es ziemlich warm und die Luft niittelfeucht

;

als das Gewitter mit wölkenbruchartigem Regen losbi-ach,

wnrde die Temperatur sehr bedeutend niedriger und die Luft
mit Feuchtigkeit gesättigt, so dass das Trocknen der Platten

fast plötzlich aufgehalten wurde. Die Eänderbildung war also

eine Folge des aussergewöhnlichen Naturereignisses und man
tröstete sich damit, dass das ein Aosnahmefall sei, der auch
noch Tielen Anderen Schaden nfüge. Die Arbeit wurde forl-

gesetzt und es Fchien nnn Alles wieder in Ordnung zn setn,

denn die Platten gelangen sehr gut. Da trat nach lang an-
haltendem Teränderliehen Wetter, sehr schönes beständiges

Wetter mit Ostwind ein. ]oh hatte die Plattenräüder beinahe
T» i L^'ssen — da mit einem Maie wieder Ränder beim Platten-

probirenl Alle Nachforschungen ob irgend etwas versehen

worden sei, waren erfol^lub, den anderen Tag Präparation

und Trodnnng mit gua besonderer Anfmerksamkeit aaf
Temperatnr nnd Yentihition nnd wieder Bftnder behn
Plrobirent

Der Leser kann sich die Verlegenheit nnd Noth wohl
kanm richtig vorstellen» in welcher man ideh unter solehan
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"Umständen befindet. Aber Xoth lehrt Ijcteii oder besser nach-

denken und erfinden und so war es auch \\Un\^ Mein alleiniger

Gedanke in dieser traurigen Zeit bei Tag und Nacht waren
nur die 'irockenriinder und hauptsächlich deren Ursache ia

den letzten Fällen auf/.uiindon.

Ein zu Bath gezogenes Kiinkerfues'sebes oder Lambreoht*
sclies Hygrometer (zu beuehen Tom Hecbftniker Lambreobt in

Güttingen) zeigte eine ungewöhnliche Trockenheit der Luft an,

nur 20^Iq relativen Feuchtigkeitsgehalt, d. h also, die Luft
enthielt nur ^ 5 so viel an Wasserdampf als sie bei der jewei-

ligen Temperatur enthalten konnte.

Nun war die Sache klar und die Ursache gefunden.

Wenn in dem gut ventilirten Trockenmime, dessen Luft nicht

Tie! mehr Feuchtigkeit eatiiieit als die Aus&enluft, also auch

eebr trockene, die feii<^ten Qelatioeplatten in Menge anf-

geetellt worden, so trockneten dieselben Anfangs sebr sohnell,

bis sich durch die Verdunstung von der grossen Fl&che einiger

bundert Platten die Luft bedeutend mit Wasserdampf beladen

hatte; in dieser nun sehr )>odeutend feuehff^r<^n Luft muf^bte

natürlich das Trocknen vi'M langsamer vor sieh gehen als zn
Anfang und die Folge davon waren rändtMige Platten.

Seitdem wird vor Anfstelhing der feuchten Platten die

Luft meines Trockemaumeä niu Thermometer und Hygrometer
geprüft und die Platten erst bingestellt, wenn die Temperatur
anf 15 bis bOebstens 20^ B. nnd der Fenebtigkeitsgebalt

der Lnft auf mindestens 60^/o gebracht worden ist. Das
Letztere, die Yermehrnng der Lnftfenebtigfceit, geschieht durch

Aufhängen von nassen Tüchern, Hin<:teTlen von Wasser auf

den Ofen, Einblasung: you WaF^erdampf und dergl., je nach

der Lokalität und Einrichiung derselben. Die relative Luft-

feuchtigkeit darf bis zu 80"o steigen, deiui ein luiigsauieres

Trocknen im Anfang sekadet nicht das Geringste, die Venti-

lation regelt naebber Alles Ton selbst und entfübrt die an
grosse Menge Ton Wasserdampf.

Es ist wohl selbstverständlich, dass blerbei die Lokalität

nnd Sigenthümlifibkeit der Trockenräume eine grosse Rolle

spielen, so dass z. B. in sehr geräumigen Lokalen oder in

Bolchen, welche mit sehr kräftiger Ventilation vorsehen sind,

die Hygrometerbeobaehtungen weniger nöthig teein mögen; ich

halte sie aber doch immerhin für sehr wichtig, denn so wie

ich seitdem keine ränderigen Platten mehr bekommen habe,

also Ton einer sebr grossen Sorge nnd vielen Verlnsten nnd
Terlegenbeiten befireit worden bin, so glaube ieb fest, dass

leb dnreb diese Hittbeilnng Vielen einen Dienst erweise und
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überhmipt mehr Klarheit in diese scheinbar so leichte, aber
dennoch oft rocht schwierige Sache gebracht habe.

Es erklärt sieh nach Vor?tehendem leicht, warum die

Trockenränder nur zu Zeiten uultraten und dann von selbst

bei vnyer&oderter Arbeifaweiee wieder Mtbldben. Der Haupt-
gmnd war der oft sehr Tersehtedene Feuchtigkeitsgehalt der
Luft I n flcheinbar gleichem Wetter

^ Abgesehen von der nißh meinen Ei-fahrnngen bedentenden
Wichtif^keit eines Hypromcters beim Trnrknnn der Platten
würde ich die AnschatTuni; eines soll h(':i niii- ofvri. 12 IVIk

kostenden Instrumentes auch noi-h deshalb empfehlen, weil mit
Hilfe desselben zu deich mit Barometer nnd Windrichtung recht

brauchbare VVettervorhersagun^en «remacht werden können,
wenn man erst die ntfthige liiifahning darin hat, welche man
eich leicht und schnell erwirbt.

Die Feiude des UoUsehuittes*

Von 0. Dittmarsch, Eedacteur der östenreichisoh^ungaxisohen

Buchdrueker-Zeitnng.

Holssehnitt (Xylographie) nennt man bekanntlich die

Kunst Figuren oder Bilder (Illustrationen) in eine glatte Holz-
platte zu ^ neiden, auf welcher die Zeichnung erhaben zum
Druck durch die Buchdruck -Prosse gelangt.

Dieser Druck von Holztafeln ist weit alter als die Bueh-
druckerknnst, er wurde von den Chinesen schon vor ca.

2000 Jahren geübt. Es ist ausser Zweifel, dass die Erfindung,

rfiit beweglichen rjettern zn setzen und zn drucken, aus diesem

Holztafoldruck hervor^ia^. Die alten Meister schnitten nur
mit Messern auf sogenanntes Langholz (Ahorn, Birnbaum etc.),

erst der Englander Bewiek ftthrte um 1820—80 das Hirn-
holz ein und verwandte dazu das vortretillehe Buxbaumholz.
Er bediente sich auch nicht mehr der Messer, sondern des

Stichels und da da<5 Langholz seit mehr als 50 Jahren ganz
ausser Ocbranch in der Xylographie gekommen ist, so ist

auch die i^c/.eichnung Holzschnitt veraltet und sollte richtiger

Holzstich helBsen.
'

•
' Wir beabsichtigen keine Geschichte dieser Kunst zu

^hreiben, da dieselbe in Jedem OouTersationsiexicon zu finden

ist, aber wir vei^eisen darauf, dass die Xylographie selbst in
ihrer classischen BIftthezeit der Kranaeh, Dürer, Burgkmaier,,

Soheuffelin u. A. mit gewichtigen Feinden zu kämpfen hatte.
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Einer der gefährlichsten war der Kupferstich, dem e«
mr-h sr^^lnn?-. im 17. Jahrhundert den Holzschnitt friinzlich 7U

verdrängen. Die herrschende Gresehmacksrichtun^ der damaligen
Zeit war dem ptets harten, weun auch kräftigen Vortrag der

in Holz geschnittenen Zeichnungen ahhold und der weichere,

einer feineren Abstufung der Töne zugünglichere Kupferstich

erdr&ngte den Holzschnitl gftnzlieh. Da aber die weiehe
Knpferplatte nur* eine verb&ltnisBniäeeisr geringe Anzahl von
Abdmcken aushielt, die Galvanoplastik noch nicht erfunden
war und der Druck auch ein viel theuerer als der auf der
Buchdruckpresse war, so gelancrt» mit df^m Wiedererwachen
des Verla^shiii'hhnndelf nn<-h der Holzschnitt wif^der zu Ehren.

Die Deutschen, die denselben urspriinglieh erfunden, führten

ihn auch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts vorzugsweise

durch ünger (Vater und Sohn) wieder ein. Seit beinahe

einem Jahrhundert hat diese Kunst einen Anfbohwnng und
eine Verwendung genommen, die mit dem Bedarf nicht

mehr Sehritt halten konnte. £» trat das Bedüi-fniss ein, ihn

durch andere Verfahren zti ersetzen und theilweise haben die

Xylographen selbst dazu beigetragen, sich diese Feinde zu
schaffen

Seh on lilasiup Höfel begann die eigentliche Richtung und
Aufgabe des Holzschnittes; seine kräftige Simplicität, die

breiten und tiefen Schatten, die derben Contraste zu vörnaoh-

Iftasigen, er cultiTirte die Naoh&ffung des Kupferstichs und
fond Yiele Naohtreter. In der neueren Zeit hat die Berliner

Schule die Nachahmung der freien Radirung, die Düsseldorfer

und Leipziger und auch die Wiener Schule die des manierirten

Stahlstichs inaugurirt und die Amerikaner Davis & Cole leisten

in der Düftelei schon das Höchste.

Der Holzschnitt hat damit seine eigentlichen Bahnen ver-

lassen, nur die practischen Ensiänder pflegen ihn noch in

seiner ursprünglichen Bestimmung und Haltung uiid in den
mnstraded News und dem Graphic ist ersichtlich, dass diese

BichtuDj; wohl keine verfehlte ist.

In Deutschland ist der Geschmack des Publikums durch

diese Verkünsteluug des Holzschnittes längst verwöhnt und
die Ausnahme der minutiösen Ausführung ist zur Regel ge-

worden. Die derart hergestellten xylng^aphi^^chen Platten

müssen zu ganz enormen Prei-en bezahlt werden und der

Verleger kann entweder seine Rechnung nur in der rit^kanten

Herstellung grosser Auflagen finden, oder es kdnnen^ nur die

eigentlichen Liebhaber und Kunstkenner bei der V^rbrMtung
Berftcksichtigüng finden.
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Bei der oiüf^ntlicheii künstlerischen Pe} roduction kann
aber der Hoksehnitt Hoch niemals mit dem Kupferstich oder
der Radirung coucmireii und somit hat sieh die Xylographie

in eine Sackgasse verrannt, deren Kuckweg ihr durch die seit

den letzten 10 Jahren ea so antaerordfotlieliar Bedeutung ge-

]uigten ebemigraphiiolieii BeprodoctionsverfAbreii n<»eh mehr
erlegt wird.

£b d&rfte für den Verleger, Buobdrneicer und das Publikum
im Allijemeinen von jrrossem Interesse sein, diesen Methoden
einige Beachtung zu widmen und einen Blick auf deren £At-
stehungssre^chichte und Ursachen zu werfen.

Das Btidürfniss, den Holzschnitt zu ersetzen, machte sich

schon vor Beginn unser es Jaiiiiiunderts geltend, und üwai zu
einer Zeit, wo derselbe nur noch Ton wenigen, beeonden be*

gabten Talenten ausgeübt wurde. Die Kunst, erhaben ge-
stoehene Hohsplatten zum Druck fftr die Buchdruckerpresse
herzustellen, galt damals für eine enorm schwierige und er*

weckte den Nachahmungstrieb. Die praetisehen Amerikaner
erkannten ebenfalls schon in den SOor Jahren die hohe Wichtig-

keit eines Ersatzmittels für den Holzschnitt und sie erööneten
auch den Reigen der gelehrten Benennungen mit einer Cero-
graphie. Dann stellte Bern dt in Verbindung mit dem Buch-
droc^er Bollinger in Wien Anfangs der Viendgei Jahre ab«*
mals Versuche in der Hochatznng mit der so benamsten
Lithotypie an und verwandte hierzu den lithographischen Stein.

Bald darauf tauchte die von dem Engländer Palm er erfundene
Gl yp hographie und beinahe gleichzeitig die Chemitypie
des Dänen Piil auf, die einiire Jahre später, von Manch in

Stuttgart als Klektrotypie verbessert, in Wien eingefühlt

wurde.
Man sieht daraus, dass schon damals die fremd und

pomphaft klingenden Beieichnungen beliebt waren.
Leider hatten aber alle diese Erfindungen mehr oder mlndir

nur einen academischen Werth. Keine derselben bot ein

eigentliches Ersatzmittel für den Holzschnitt, weder der Form
noch dem Wesen nach. Sie vermochten keine mit dem Crayon,

der Kreide, Tusche oder ^mv m Arjnart'llf;irben hergestellte

Originalzeichnung direct zu reproduciren, Bund* ru die Umrisse
musslen mit der Eadirnadel mühsam in giundiiie Zink- oder

Eupferplatteu eingerissen werden und noch mühsamer wurden
sie dann mit Benuüsung des galvanisdien Stromes allmShIig
erhöht.

Die Eifindang der Galvanoplastik des unsterblichen Josei
Jacobi in Petersburg hat zweifelsohne zu all dieeen Vef-
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fahren, dcron w'w bis ISöO noch eine Menge auffuhren könnten,

den ersten In .puls gegeben. Sie waren eigentlich sänimtlieh

Djchts Anderes als umgekehrte Kadirungen und der Fachmaim,
der weiss, dass der Hauptreiz der malerischen künstlerischea

BadiruDg m dem tiefen und weichen Ton, in den sainrnt-

artigen Sefaalten und <leB sarten Alratafangea liegt, Wirkungen,
die nv ein ttiehtiger £upferdroek«r tou Tiefdniokplatteii m
erzielen vermag, der kann aneh den Werth dieser Bepio*
dnetioneii beurtheilen.

Eino practische Bedeutuniz: hatten dieselben um so weniger,

als die Herstelinn 2:sko?tr'n derartiger Hochdruckplatten durch-
eehnittlich noch theurer wie Xylographien zu stehen kamen,

Sie verschwanden deshalb auch sehr schnell vom Schau-
platze ihrer ephemeren Wirksamkeit.

Ganz ander» gestaltete sieh die Saoke, als die Photographie
mehr und mehr an Anahreltung zunahm und eines der wieh-
üg»ten kflnetlerischen Hilfsmittel darbet. Es dauerte zwar
noeh mehr als 3—4 Lustren bevor man zur richtigen £r-
keontnies gelangte.

Tal bot hatte bereits 1889 die Kunst erfunden, photo-
graphische Bilder auf Metatiplatten zw fixiren und damit den
Impuls zu dem später zu so grosser Bedeutung gelangten
Lichtdruck, von den Nacherfindern auch Helioplasük, Photo-
typie, Graphotypie und Albertetypie gentnnt, gegeben. Man
ersieht daraus, wie sieh die bab^rionisehe Spmehverwinrung in
den Bezeichnungen eines und desselben Yerfobrens sehen dft-

mals ausgebildet hat.

Niepce erfand 1850 die PhotolithograpWe und legte

damit den Grundstein zu den heute zu so hoher Vollendung
gelangten chemischen Eeproduetu nsN ei faliien. Im selben Jahre
trat Gillot in Paris mit der Paniconographie auf; es war
dies die Abziebnng von Holzschnitt -Kupferstich- oder litho-

graphisehen Abdr&eken, die mit starker letter Farbe gemaeht,
auf eine Zinkplatte übeiiragen, der Aetzsäure M^derstand
leisteten und mithin Hoehdruckplatten (Oliehäe) fUr die BniÄ-
dmckerpresse lieferten.

Dieser Gedanke wurde wied^T von Vielen erfasst und wir
führen nur die Zach'scbe Metallographie (1852), Hailer's
und Wagner'ß Hochdruckplatten, die Alojs &: SchilÜng-
sehe Lithographie an, auch die Tyflo-Elektographie (Platten

Iftr Bllndenscnriften) kann dazu gerechnet werden.
Da aber Originalzeiehnungen auf diese Weise IHr Hoeh-

druckplatten nur vervielfÜtigt werden kpnnten, wenn auf
Stein gezeiehnet waren, so war dn eigentliehes £rsatimittel
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für den Ho'z'jf hTiitt damit doch ni<^ht «reboten. Die oben an-
«Tpf'ihrten ^^i> phographischen, ••h^rrfitypisehen und <^lektro-

typischen Verfahren scheinen demseiben auch wenig Con-
currenz gemacht zu haben; denn noch 1866 wurde von
De Witt, Hitseheok in New-Tork die Grapbotypie erfunden,

die wohl deo Vortheil rMch und billig su enieleader Gliehäs

bitte, ftber eben so wenig die Wirkung eines Holztohniites m
erreichen Termochte

Mit der Entwicklnnc: der Photolithographie, welche all-

mählicb schon durch Pretsch in Wif^ii, später in London,
anf eine hohe Stnfe der Vollen iuiiLr uphracht worden wf^r,

eiltPH die chemischen Rep! HiucüOiisverfHhren ihrer Vervoll-

komtiiüuiig entgegen. Der t iugerzeig war bereits 1850 durch
die Paniconographie 6illot*s gegeben.

Konnte man damale bereite ziemlioh gelungene Gopten
Ton Holzschnitten, Enpferstichen und Steindmoken, die in

Federmanier ausgeführt waren, in Zinkhochätzungen ausfahren,
so la^ die Idee wohl nahe, vermittelst der Photographie auch
Hnnr^/oiehnnri^^eii oder Cai'tons in vei klcinertem oder ver-

grösBertem Massfitabe aufÄunehmen, den photogi'aphischf^n A'>-

drnek anf den Stein oder auch direct anf die ZinkpJatte zu

überiragöü und hoch zu ätzen. Die Schwierigkeit Jag nur in

der Wiedergabe der getnsohten oder gewieehten Halbtöne, die

der Holzschneider natQrlich auch in Linien oder Sohraffiningen
auflösen muss, der Kupferstecher oder Lithograph, der Tief«

dmckplatten herstellt, dagegen leicht zu bewältigen vermag.
hs ist eine Rrninironschaft der letzten Jahre, welche dieses

Problem ondlich zu löpen vermochte und das Hauptrerdienst
dabei kann der ..Photo<'heoiischen Anstalt von 0. Anger er &
Göschl" ia Wien zugeschrieben werden. Dieses Institut hat

dafür den Ausdruck Heliotjpie gewählt und hat sich derselbe

aneh bereits so ziemlioh eingebürgert. Fs ist sogar dieser

Anstalt gelungen, Photographien nach der Natur direot auf
diesem Wege zu reproduciren und fftr die Buchdrucksohneli«
presse druckföhig zu machen.

Die zarten photographisehen Halbtöne werden in Punkten
und dem freien Auge kaum siehtbare Linien aufgelöst nnd
bietet der Druck dieser Ciiehes nicht die mindeste Schwierig-

keit dar. Auch Meisenbach in Mönchen und Gaiilard in

Berlin stellen in neuester Zeit sogenannte antotypische Platten

her, die, direot nach Photographien angefertigt, an Reinheit und
plastischer Haltung aber nocn viel su wQnschen abrig lassen.

üm einige Ordnung in das chaotische Gewirre der ver-

ffchiedenen modernen ReproductionsTerfinhren zu bringen,
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recapitulueu wir dieselben, beschränken uns aber zunächst

Bur auf die typischen, d. h. di^enigen, welehe Air di« Bueh*
drackdrpreBse geeignet sind.

A. Die Piiotoxylographie.

Die Pbotoxylogiaphie ist der bekannte Holzeohnitt, nar

mit dem Unterschiede, dass die Zeichnung, die ^oselinitten

werden ^oll, durch phie photegrapbieche Manipalation anf den

Holzstock übertragen wird.

6: Die Chemigraphie.

Die Chetniegraphie ist die Hochätzkiinet und werden duroh

diese Methode authographisohe Zeiehnongen oder anch Abzüge

Tom lithographischen Stein, Ton Stahl- nud Knpferplatten auf

polirte Zinkplatfon übei tragen und so geätzt, daSB eine dem
Holzschnitte &hnliehe Typenform entsteht.

Panioonographie, Gillotage, Gravüre en relief, Chemie-,

Zinko-, Lithotypie sind Speciaiitaten der Chemigrapliie oder

Hochätzkunst.

C. Die Photochemigraphie (Heiiotypie).

Dieses Verfahren beruht im Allgemeinen daraaf, dass ein

photographiBcbes Negativ entweder direct auf eine Zinkplatte

übertragen wird, oder indireet dadurch, dass man pin Lieht-

drnckbild, welches aus einer harzi^r^ n Substanz bestellt, nach

Art der Abziehbilder anf die Zink] i itte bringt, welche dann

geätzt wird. Da das Lichtbild aus iiuizigen Substanzen oder

Asphalt besteht, so ist es beim Aetzen gegen Säure gesoh&txt

und es ätzen sich blos die im Bilde leeren weissen Stellen

(Hochätzung).

Es entsteht anf diese Weise also eine Typenforin, weiche

ebenso wie der Holzschnitt mit dem Texte zusammengedruckt

werden Vermittelst der Heiiotypie können von jeder

Art Zeifhnungen druckbare Platten für den Typendruck iier-

gestellt werden. Ausserdem werden in neuerer Zeit für

Illustrationszwecke besondere Zeichenpapiere erzeugt.

Mittels der Heiiotypie konnte man anfangs blos Bepro-

dnctionen von Holzschnitten, Kupferstichen eio. et«5. und von

Zeichnungen, welche in Punkt* oder Stridimanier ausgeführt

waren, vornehmen.
Die Reproductionen von getuschten Zeichnungen oder Auf-

nahmen nach der Natur boten grosse Schwierigkeiten, indem das

Grundprincip, dass dip ijpschlossenen Töne in Striche oder Punkte

aufgelöst sein müssen, um Typen herstellen zu können, fehlte.
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Man BQofate durch allerlei thells chemisclief theils mecba-
niaebe Mittel daa Hindaniiaa za beaeitigen, zabbreioba Hatbodeo
wurden angewendet und wieder Yerworfan, bis ea endlich o(l«
atftndig gelang, das AnflSeen der Tdna (Kornbildnng) ohne
jede nachtheilige Wirkung auf daa an reprodaoirenda Bild
Tornehmen zu können

Dieser letztere Umstand veranlasste die verschiedenen Er-
finder Ton solchen Pro«e8sen ihren Verfahren auch neue
Namen zu geben.

Beispielsweise sind Simili-, Sino-, Isographie, Auto-,

Eupro- and Kliebotypie blos Specialilfttan der Helio^pie, in
Halbtonnanier.

D. Die Electrotypie.

Klectrotyfüe nennt man r\l1e durch galvanische Nieder-
F' hlä^o erzielten Cliches überhaupt Mitunter wird auch eines

der älteren Verfahren der Reliotypie noch so benannt. Das
Verfahren besteht wesentlich in Folgendem: „Eine chromirte

Galatineplatte wird unter einem verkehrten photographisohen
NegatiTe beliebtet, dann mit Wasser befeocbtet, wodurch die

nicht balichteten Stellen der Chromgelatine aufquellen.

Es entsteht auf diese Weiae eine Art Form, ähnlich der
Papicrmatrizon. Diese Form wird leitbar gemacht und auf
galvanischem Woi:e ein Gliche abgenommen, weiches dann
im Buchdrücke gedruckt werden kann.

Das Verfahren kennte jedoch wegen seiner ihm anhaftenden
Mängel bis jetzt zu keiner vollgültigen practischen Ver-
wendung gelangen. Mitnntar tenohta diaaa Hefiboda ala neue
Erfindung mit neuen Namen wieder anf und awar ala Bleetro-

graynre, Typogravure, Galvanotypie und Photogalvanotypie eto.

Wir haben in den obigen Processen die Boo:enanntenFei nde
des Holzschnittes vorzuführen versnfht und es entsteht rtnn

die Frage, ob diese Feindschaft der Xylographie wirkliche eine so

abträgliehe ist. Wir erinnern uns dabei der Lamentationen der
Portraitmaler, als die Photographie die ersten gelungenen
£ö|>fe nach der Natur auf das Papier zauberte. Die Zalil der
Maler bat aicb teit diesar Zeit gewiss venebnfsobt und gando
das gemalte Portrait ist in dieser Periode dnrob Meister ersten

Hanges zur höchsten Bedeutung gelangt. Die Kunst wurde
durch die Photographie eben nur verallgemeinert, sie drang
in die Hütten ein, während sie früher nur in den Palästen
und roiclieii Bürgorhäu^^orii zu finden war. Dort findet pie

nach wie vor ihre Hoiiiif^tätto und hat durch die Photographie
nicht die mindeste Einbusse erlitten.
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Die Zahl der Bilderkäufer ist sogar trotz der Concurrauz
mit dem Oelfarbendraek seit zwanzig Jahren riesig gewachsen
und OB werden heute Preise f&r Oemftlde gezahlt, von denen
man fr&her keine Ahnung hatte. Die Erieichterang und Ter-
wohlfeilong der Prodnction hat in der Indnetrie wie in der
EoDst immer einen gesteigerten Oonsam zor Folge. Dieses
Axiom hnt mich in den obwaltenden Verhältnissen zwischen

der Xylograi^hie und den modernen Reprodnctionsverfahren

Geltung. Beide werden ganz gut nebeneinander fortbestehen;

denn wenn sie auch ein uud dasselbe Ziel: der Buchdruek-
presse zum Druck geeignete Formen (Clichös) zu üefern, ver-

folgen, so sind doeh ihre Wege vereehieden. Die ehemi«
graphisohen und heliotypieohen Verfahren beabsichtigen den
Holzschnitt keineswegs zu verdrängen, aber sie ergänzen den*
selben, indem sie durch die Raschheit und Wohlfeilheit der

Herstellung der biiehhandlerischen, typographischen und
industriellen ünfenvhniungjjlust *ranz neue Bahnen eröffnen.

Bs sind in (li-ii letzten Deeeimien, wo diese neuen Re-
productioiieiisverfahren erst zu ihrer eigentlichen Vervollkomm-
nung gelangt sind, Werke von grossartigem Umfang erschienen,

deren Herstollimg auf xylographisehem Wege ganz mundglich

f)wesen wäre. Wir verweisen u. A. nnr auf den Hirt*sehea

ormenschatz, die Gerlach*8ohen Allegorien nnd £mbleme nnd
die illustrirten Kunstkataloge. Da, wo es sich um eine fac-

simile Nachbildung künstlerischer Vorlagen oder um Lieferung
einer L^roRsen Menge von Illustrationen in einer vorgeschriebenen

kurzen Frist handelt, erscheint die Xylographie nicht mehr
ausreichend. In solchen Fällen ist sie auch von den so-

genannten Sonnen- und chemischen Processen überflügelt

worden, aber sie hat keinen Verdienstentgang dadaroh erlitten,

denn derartige Unternehmungen hatten eben das Lieht der
Welt nicht erblicken können.

So lang der Geschmack des Publikums dem glatten

minutiös mit grösster Eleganz gearbeiteten Holzschnitte zu-

gewendet bleibt, ist keine Gefahr fiir denselben zu besorgen.

Erst wenn die Erkenntniss allgemein durchgedrungen ist,

dass, wie Lützow sagt: „die Zeichnung eines Künstlers auch
der geistige Ausdruck seines künstlerischen Gedankens ist",

daes in dem leichten Zuge der Hand, mit welchem der Griffel

oder der Pinsel des Meisters das innere Bild auf die Fiftche

überträgt und dass diejenige Repioductionsmethode, welche
das Wunder der getreuesten Wiedergabe einer derartigen

Handzeichnung zu vollziclion vermag, den Yorzu'j verdient,

er»t dann dürften die Tage des Holzschnittes gezählt sein.
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DU modernen Sonnenkünste wollen sieh nicht mit d«ii

Schöpfungen der menschlichen Hand messen, als ihre wirkende
Kraft nloht die unsrige, sondern die der Natur ist. aber sie

Laben anderseitp eben dadurch wieder die Cardinaleigenschaft
i]t'V Unuiittelharkeit vor den nioipton der älteren graphischen

Künste Toiaus. Heute gilt, weiiigtttiip in Künßtierkreisvn,

mehr noch als zu Dürer's und Rembrandt's Zeiten, diejenige

Keproduction für die vollkommenste, welche das Original am
treneeten wiedergiebt und es gehOrt keine Propheiengabe dazu,

um der Uebmeagong Amdrnek xu Terleilien, dass durch dü
heliotypische Verfahren der direeteste Weg zwischen der Seele

des Künstlers und dem Heizen des Volkes gefunden worden ist.

Bis dasselbe aber zu dieser Erkenntni?? f^elangt ist, dürfte

es noch einen langwierigen WandlungsproeesB zu überstehen

haben und bis dahin können sich die lylographen ruhig Ter-

trösten, denn „Baum für Alle hat die Erde".

Ueber elttige Apparate snr Hlnmelapbetographie*

Von Eugen v. Gothard In Her^ny (Ungarn).

Zur Ergänzung iin incs kurzen Aufsatzes im „Jahrbuehe**

1887 mochte ich einige Apparate beschreiben, welche ich zur
Himmelsphotographie construirte (Näheres darüber siehe ia

Koukoly's trefflichem Werk „Practische Anleitung zur Himmels-
photographie**.)

Mein fianptinstrament ist ein Spiegelteleskop yon Browning
mit IOV4" Oeffnung und 77" Brennweite, welches in Figur 1
dargestellt ist. Den Refleetor für Himmelsphotographie ver-

wendbar zu machon, war es nöthig, einen srrAf^epri 8iiehor Z>

auf dem um die optische Axe drehbaren Hauptrohr*» aii/.uliringen

und einige nioht unwesentliche mechanische Verheßserungen
vorzuführen.

Beim Photographiren wird das ganze Instrument um die

Achse B, welche genau mit der Weltaze parallel aufgestellt

jist, durch ein Uhrwerk so gedreht, dass dem Lauf der Gestirne

gefolgt wird, so dass sie auf der photographischen Platte ihm
Lage nicht veiändern können. Leider ist es äusserst schwer,

das Uhrwerk so L-^^nau herzustellen und zu reguliren, dass die

St«*rubiider keint- urtsveriinderuni: erleiden, der Beobachter ist

üaher genöthi<rt, die Kunctionirung des Uhrwerkes stets zu
Überwachen und zu berichtigen. Für diesen Zweck wird ein

geeigneter Stern mit dem Sncher eingestellt und während der
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I •«<

Aufnahme beobachtet, wenn er das Fadenkreuz überschreitet^

wird das Instrument mit den Feinbewegungen so gerichtet^

dass der Stern wieder die ursprüngliche Lage annimmt.

Die Beobachtung zu erleichtern, construirte ich eine

Oeularvorrichtung mit einer Lampe, welche in Figur 18 ab-

Fig; 18. T. Gothard'B Pointer - Ocalarkopf io Ansicht.

gebildet ist, sie ist auf Figur 17 bei L zu sehen, bei E kann
man durch den Sucher durchsehen und das gewünschte Object

einstellen, dann wird das Sternbild durch einen eingeschobenen
Spiegel nach 0 refleotirt. Das Oeular bei 0 enthält das durch.
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die Lampe G erleuchtete Fadenkreuz; mit den beiden Schrauben
kann man die Fadenplatte so richten, dass ein recht heller

Stern durch die Kreuzung zweier Fäden geschnitten wird^

wenn diese Stellung streng behalten wird, fallen die Stern-

bilder immer scharf und kreisrund aus Es gehört aber recht

viel Uebang und Geduld dazu, mit den Feinbewegungen des

Femrohres — das Kreuz darf nicht mehr bewegt werden —
dieser Haupterforderung des GeüngenB Genüge leisten zu

können.

Die zu photographirenden Sternbilder werden durch den
grossen concayen Spiegel des Teleskops erzeugt und durch

Fig. 19.

den Diagonal -Spiegel in die Oeular -Vorrichtung geworfen
(Fig. 17 j)). Wenn man die Sterne mit dem Auge beobachten

will, 80 schraubt man ein entsprechendes Oeular ein, wenn
die Spectra vom Himmelskörper beobachtet werden sollen, so

wird ein Spectral-Apparat angebracht, dessen Spalte in die

Focal-Ebene gestellt wird; wenn eine photographische Auf-

nahme bezweckt wird, so befestigt man eine kleine Camera
(Fig. 19) auf die Ocularvorrichtung, und verstellt man sie so

lange durch Trieb- und Zahnstange bis die empfindliche Schicht

mit der Focal-Ebene des Spiegels zusammenfällt.
.

•

15*
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Die Camera wird bei C in das Ocularrobr eingeschraubt,

h ist eine Glasscheibe für besondere Studien — roth, gelb

oder blau — , welche durch 2 Messingstreifen cc angedrückt

wird. M ist das Mikroskop, welches zuerst auf die empfind-

liche Schicht — in die Casette eingelegte empfindliche Platte —
scharf eingestellt wird. Seine Befestigung ist derartig ge*

troffen, dass die Auffindung, eines Sternes möglich ist. Beim
Einstellen in die Focal -Ebene wird das Ocularrobr, mit der

Fig. 20.

ganzen Camera so gestellt, dass der Stern im Mikroskop scharf
erscheint.

Das Ocularrobr in Fig. 17 trägt ein kleines Sternspectro-

graph. Es stellt die Anordnung dar, wie das Teleskop beim
Photographiren der Sternspeetra benutzt wird.

Bei manchen Aufnahmen wird ein kleines photographisches
Instrument benutzt, eine auf unendlich eingestellte Camera mit
einem Euryskop. Das Ganze wird auf das Rohr des Teleskops





Tafd VIII.

Photographie des Mondes
mittels eines Spiegeltelescopes von E. v. Grothard in Hereny.

(Zlnkotjpie ron Angerer ft GOaohl in Wien.)

Beilage su Bder'i Jahrbuch für Pbotographi« 1888



Tafel IX.

Photographie des Mondes

mittels eines Spiegeltelescopes von G. v. Gothard in Hereny.

(Zinkotypie von Angerer A OOschl in Wien.)

Beilage >a Eder's Jahrbuch für Photographie 1888.
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befestigt, Fig. 20 2>, so dass zugleich zwei Aufnahmen gemacht
werden, eine mit dem Spiegel-Teleskop in grossem Massstabe
und eine zweite mit dem Euryskop im Kleinen, jedoch in

grosser Ausdehnung im Winkelmass.

Es würde mich zu weit führen, auch die Apparate vor-
zuführen, welcher ich mich bei meinen Untersuchungen über
die Speotra bediene, zum Schluss möchte ich noch die Re-
production in Holzschnitt zweier Aufnahmen folgen lassen, die
ich mit dem Reflector gemacht habe.

DigitizGL.
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Fig. 21 stellt einen Sternhaufen in der Cassiopeia (Gen. Cat
Nb. M) in mrlBeher YeigHtotenuig dar, ein« kkiae «omat»
«riigft EnohaiiiQng irt nacli aller Wahrscheinliohlcelt ^6
Stemscbnuppe, welche während der Exposition anfbütste.

Fig. 22 ist die Reproduetion (vierfache Vergrössemng) der

photograf^ischen Aufnahme des Cometen ßamard • Hartwig
(L886 Nov. 28). Die vier schrägen , aus drei Stücken he-

stehenden Linien sind — im Gegentheile der runden, jeden-
falls eingezeichneten« Sterne der bekannten Jansen*schen

Aufnahme— Sternbilder, sie sind deswegen so lang gestreiskt

werden, well der Comet — dessen Kern im Saoher pointiit

wurde — wahrend der einst&ndlgen Exposition einen betr&ehi*

liehen Weg gemacht hat Die Linien geben infolge dessen die

Bichtung und Grösse seiner Bewegung an.

Erfahrungen auf dem Gebiete tler Ulmmels- und
8pectral- Photographie.

Von Eugen v. Gothard in Hereny (Ungarn).

Da ich meine Apparate und die verwendeten Methoden
kurz geschildert habe , werde ich in dem Folgenden die Er-
fahrungen, die ich im letzten Jahre sammelte, zusfimmenfassen,

und besonders diejenigen, welche den eigentlichen photo-

graphischen Theii der Arbeit betreü'en« mittheüen.

Die Platten.

Wenn man eine grosse Golleotion yon den Tsrsohiedensten

Firmen erzeugten Platten untersuoht und auf die Verwend-
barkeit für wigsenschafdiche Zwecke prüft, kann man die Be-
wunderung nicht unterdrücken, dass bis jetzt so weni«^ in

dieser Hinsicht geleistet wurde. Man kann nnf feiner jeden

Platte ein gutes, für gewöhnliche Zwecke tadelloses Bild ent-

wi> kein, technische Fehler bei der Bereitung der Emulsion

gehören heute zu den Seltenheiten. Ich fand trotzdem bis jetzt

nur sehr wenige Platten, welche bei meinen Anfnahmen den
strengen Forderungen, die ich an eine Platte stalle, entsprachen,

so dass ieh zuletzt zur Selbstherstellung der Platten greifen

mnsste.

Die für astronomische und spectro2rr:iphische Anfnahmen
dienenden Platten sollen in allererster J.inip rein sein, die

fixirten, durch Lieht nicht berührten Steilen sollen keinen

Schleier, um so weniger feine Pünktchen — die auf den meisten
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lloohempfiDdlichen Platten so xahlreich vorhaDden sind —
«ngen. Pie ei^enth&mliebe Structur der Gelatinesehiclit er-

sehwert die weitere wissenschaftliche Bearbeitung in hohem
Grade, die feinen Lichtabstufungeu der nebligen Theile, die

kleinsten Sterne vereehwinden fast vollkommen, und je mehr
die Vergrösserung bei der Abmessung oder Untersuchung ge-

steigert wild, desto atger tiut diese UnTollkommenheit des

PlattenÜberzuges zu Tage. Daun kommt nocli das grobe Eom
•der SilberfMirtikeln, was bei mancben Platten eine Grösse er«

reicht, welche die wissenscbaftliche Verwendung aussohliesst

Die SteniBcboibchen verlieren ihre Sehäife. die Spectralliniea

erscheinen als gezähnte Mangen. so dass die Einsteliong bei

Abmessungen ungemein erschwert wird

Es ist schwer eine Sorte zu finden, welche von diesen

Hauptubelständen frei ist. Ich fand nach vielen Versuchen
die Schleussnerschen bocheiii[jiindiicheu Platten für wissea-

schafüiche Zwecke am geeignetsten, sie genügen aber den
atrengsten Forderungen anob oiebt Tollkommen und wenn man
die EnMMitionszeit verlängern kann, z. B. bei speetroskopisoben

Aufnahmen im Cabinet, verwende ieb Platten von mittlerer

Empfindlichkeit, bei welcher man durch Wahl der Zeit den
Digerirens (Eder's Siiberoxyd-Animoniak-Mothode) das Silber-

korn stark redncircn kann. Durch einon Ju l/usatz kann man
Hie Beschaffenheit des Ueberzuges noch verbessern und die

Klarheit der Schicht und der Spectrallinien oder Sternpünkt-

«ben noeh efnoAen. Solche Platten präparire ich selbst.

Das Färben der Platten. In der wissenscbalUieben
Praxis venvendeieb nur drei Farbstoffe: Erythrosiu und Ohino*

linretb für die gelben und Cyanin für die rothen Strahlen,

wenn es sich nm die Aufnahme verschiedener Spectralregionen

handelt nnd Krythrosin nnssehliesslich für Sternaufnahmen.

Jn der neueren Zeit arbeite ich mit Erythrosin-Silber nach Ober-
netter-Vogel mit Vorliebe. Die Platten werden in recht starken,

ainmoniakalischen Bädein 1 Minute lang gebadet und mög-
liehst raseb in einem Treekensebrank mit starker Lttftung

getrooknet. leb habe gefunden, je i-ascber die Platten ge*

^eknet werden, desto fehlerfreier sie arbeiten. In dem letzten

Sommer habe ich die unangenehme Erfahrung gemacht, dass

es fast unmöglich ist, in der Hitze des Hochsommers eine

schleiei-freie Platte herzustellen. Ich verwende die gleichen

Recepte, gleiche Chemikalien etc. wie im Winter, dio Platten

werden doch schleierig nnd manche Aufnahmen konnten nur

mit Kunstgriffen bei der Hervorrufung gerettet werden, auch
die Haltbarkeit ist eine Tiel bescbränktere. Im Winter habe
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ich mit Erytbrosin-Silber-Plitten, die 14 Tage alt waren, ao-

8teiid8lo8 gearbeitet und die lilanten Platten erhalten« im
Sommer aber wage ieh nicht anf dreitigigen etwa« anf-''

znnehmML
Diesen Üebelstand zn überwinden, machte ich — nach

L<^h«e's Vorschlag — Versuchf», in den Fnrh>>ädQm etwaa
Bromkali einzugeben — auf 100 fcni 1— .4 Tnii f^'u (l : 10) —
die Schleierbildung wurde dadurch veihin.lort, leider wird die

Empfindlich anch sehr herabgedrüekt, so dass bei Speetrum-
Autnahmen, bei 3 Tropfen KBr, der grüne Theil, welcher sonst

eehr sehOn reprodaein wird, fast volletinndig fehlt Bei einer

Stemanfiiahme — mit 1 Tropfen KBr — sind die kleineren

Sterne ganz ansgeblleben , trotzdem die Entwieklnng bifl nun
Beginn der Schleierbildang fortgesetat wurde.

Biese Schwierigkeiten yermindern die hohe Bedeutung der
gefärbten I'latten bei wissensehnft liehen Arbeiten nicht in

kleinem Grade, man hat nicht inmier Zeit, frische Platten zu

präpariren, was doch wenigstens 2 Standen erfordert und man
kann nie ganz sicher sein, ob die Platten rein arbeiten, es ist

immer ratneam, eine Ftobe-Anfnahme za maehen. Hoffentlich

werden diese UebelBtlnde recht bald ftberwnnden werden und
die orthoehromatiflclien Platten werden eich einer TielBettigen

Verwendung erfreuen.

Die Ell twi ekel iing des latenten Bildes geschieht bei mir
immer mit dem Edei'sehen Soda-Pyro-Entwickler (I. 100 Wasser,
20 schwefligi^aures Natron, 3 Pyro, II. Sodalösung 1 : 10).

Ich verwende immer eine verdiinnte Lösun? (100 Wasser»
20 von 1 und 20 von 11 und 2—4 Tropfen KBr 1 : 10). weil

die Negative mit einer solchen viel schöner ansfailen, besonders

die Spectral-Anfbahmen anf ^eförbten Platten. Die Eni-
Wickelung datiert bis 10—30 Hinnten, im Sommer kürzer, im
Winter länger, wenn es wQnschenswerth erscheint, erneuere

ich die Lösung ein- bis zweimal, wodurch die Gelbfärbung
der Schicht gänzlich vermieden werden kann. Wenn ich

Erythrosin-Silber- oder Cyanin-Pl alten zur Entwickelung habe,

mische ich die Lösungen früher und lasse sie wenigstens

5 Minuten laug stehen, bevor ich sie verbrauche, oder ver-

wende schon gebranchten Entwickler. In dieser Weise ist es

mdgliob, vollkommen schleierfrei zn arbeiten. Die Qelbftibang
der Schicht wird durch das Alannbad, welches ich nach dem
Entwickler immer anwende, gelöst, sollte es aber nicht der Fall

sein, dann lege ich die Platte nach dem Fixiren nochmals in

eine mit etwas Citronensäure vorsetzte Alaunlösung. Ich habe
auch Versuche mit dem Lohse sehen modiUcirten Entwickler
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gemacht, den Entwickler mit etwas koblensaarem Ammoniak
lialtbarer m maehen ond das Gelbwerden za verhindern, be-

kam aber in einigen miea «neu tüchtigen grfinen Sohleier;

welchen icli nur durch Jodbad und nochmaliges Ffiiren ent-

fernen konnte. Ich ziehe es immer vor, die LVenngen zq
erneuern und sie höchstens 10 Minuten lang zu verwenden^
wenn es sieh um die grösste Klarheit der Schicht handelt.

Die weitere Behandlung ist die gewöhnliche, ich

tofre die Platten pehr gut aus, sie bleiben in der Losung noch
10—15 Minuten lang, nachdem die letzten sichtbaren Spuren
des ungelösten ApBr yerschwunden sind. Das Auswaschen
feschieht ebenfalls eehr gründlich, weil die Haltbaikeit der
latten nur ein gotes Waschen sichert. Die Platten werden

Tertikai auf entsprechenden Drahtgestellen aufgestellt und in

ein geräumiges Geßss aufgehängt, so dass die unteren Kanten
noch um 10—15 cm über dem Boden des Gefasses stehen, in

dieser Weise sinken die gelösten Saize zum Boden — was in

einem Glasgpfäss sehr gut zu beobachten ist — und das Aus-
waschen gebt sahr schnell von Statten. Das Wasser wird
8—4mal gewechselt Gewöhnliche Platten lasse ich 10— 12,
gefärbte 24 Stunden oder darftber in dem Waschwasser stehen,

dann werden sie unter dem Wasserhahn abgespult, die Gela-
tine-Schicht mit den FingerspitSEcn vorsichtig abgerieben, um
jede ünreinlichkeit entfernen zu können, die Rückseite mit
Joseph-Papier abgeputzt und in den Trockenscbrnnk g-clcirt.

Ich lackire meine wissenschaftlichen Aufnahmen nie und
verwende sie auch nie zum Copiren. Abdrücke auf Papier

zu machen, verfertige ich Copien oder Vergrössenmgen auf

Glas, diese werden schön lackirt und wie gewöhnlich be-

handelt
Das Aufbewahren wird mit der grössten Schonung der

Schicht bewerkstelligt, auf eine entsprechend geschnittene Glas-
platte werden zwei schmale Streifen aus starkem Zeie-henpapier

geklebt und die Platte auf d'w Gelatine- Schicht gelegt, die

Papierstreifen verhindern eine Berührung beider Platten. Die
Kanten werden mit gummirtcm Seidenpapier uberklebt, um
das Eindringen des Staubes etc. zu verhindern. ^

Das Exponiren.

Das Expo n Iren ist eine der heikllgsten Aufgaben der
wissenschaftlichen Aufnahmen, es ist immer gut — wenn es

inSglich i?t — mehrere Aufnahmen ncbcnoinandcr auf der-

selben Platte zu machen, besonders bei den Spettrf n, bei den
Aufiiahmen des Mondes, der Planeten und der Doppelsterne.
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loh hab« föa diesen Zweek meine Gaseiten mit Zahnstangen
yenehen, nin sie mit der grdssten Leichtigkeit entsprechend Ter«
schieben zn können. Der Trieb, welcher in die Zahnstange ein-

greift, ist mit riiier Sperrvorrichtuug verseheii, um die Platte um
gleiche T heile von 0,5, 1 oder 2 cm fortzuschiebeu. ich fange mit

einer kuizeii Expositionszeit an, verlängere sie aber bei den
nächsten Aufnahmeu entsprechend. Bie Veisehiebung der

Flntfte und die Repetition der AnfnaliiBen gew&brt neeh endete
Yortheüe, s. B. beim Binstellen auf photographisckem Wege
der Spectrographen, die Aulfiadaiig der schärfsten Stelle xa
ermitteln, oder bei Doppeleternen die Abmeseiiagen zu verr
vielfältigen etc.

Wahrend der Expositions/eit muss das Bild selbstverständ-

lich unverändert auf der gleichen Stelle der Platte fixirt

werden, ein Erforderniss, welches die grössteu Schwierigkeiten

bereitet. Bei den Stern-Aufnahmen muBS man ein vorzügliches

Uhrwerk haben, den Lauf der Sterne Konau verfolgen zu
können, et ist aber noch ei*wQnscbt, den Gang dee Uhrwerkee
w&hrend der Aufnahme mit einem Sucher zu controliren.

Femer können noch Verschiebungen vorkommen, die Ton den
verschiedensten Ursachen beirühren, durch Durch1>ieirnnjr des

Kohres, Verschiebun«: der Platte, unvollkommene Eassunj^ der
Objectivo oder Spiegel etc., die die Schärfe der Bilder ver-

mindern, welche nacheinander ermittelt und beseitijjt werden
musben. Bei den spectroskopischen Aufnahmen verursacht die

Temperatur -Aenderuog UebeJatMe, die nach Umständen die

Schärfe beeinflaesen. Die nngleicbmässige Ausdehnung des
OoUimatorrohres, der Camera etc.» die Veränderung der Disper-
sion durch die Wärme — besonders bei Fiiissigkeits-Prismen —
machen sich schon bei den Aufnahmen schwächerer Spectren,

bei stundenlanger Belichiuog geltend.

Die Yervielfältlgung der Aufnahmen.
Die strengen Abmessungen und wissenschaftlichen ünter-

auehungen sollen zwar nur auf den Originalen Torgenommen
werden, ee ist aber doch in vielen Fällen erwünscht, die Auf*
nahmen zu vervielfältigen und sie in grösseren Kreisen zu
verbreiten. Ich habe mehret e Copier-Verfahren mit- und ohne
Entwicklung dui rbprol>irt und frtnd für gewöhnliche Arbeiten,

mehr für Studien und lur Ma«!?en - Erzeugung die Cyanotyp-
Abdriieke die geeignetesten, besonders für iSterne. Für präcise

Zwecke bei Sternaufnahmen das Just'sche Cblorsilber-Emulsions-

Papier mit Entwicklung, welches nach entsprechender Be*
handlung — kurze Exposition, schwacher Entwickler —
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brillante scbwam EUder auf weissem Gruude gitbt, uud aueU
«ine raeobe Arbeit erlaubt, bei Speetnl-Anfnabmen der Stolu»
»oben Papiere (Tropp & MQDch in Wien), weichet die itrengete

üeberwaehung des Copierproceases ermögliobt und die zartesten

Details reproducirt Ein grosser Yortbeil dieses Papieres ist

die einfache Bebandlun;^ und jener Uiustanrl, da8S Hn? Pnpier
nach dem Tror'knen nicht rollt, wns bei Versendung un-

aufcachirter Copien sehr angenehui ist. loh habe aber bis

jeUt meistens mit dem aUeu Albumin -Yei fahren gearbeitet,

weil meine Gehilfen auf dieses gut eingeschult sind und weil

gnte Bilder anf diesem Wege am billigsten bergestellt werden
können. Es wird aber immer das ^haftbar geeilberte Papier**

ttigewendet, welches in den kühleren Jahreszeiten 2 bis 3 Monate
unverändert aufbewaUrt werden kaiin. (Vom Hoflieferanten

Koll in Wien.)

Leber das Kreide^sroldbad zum Tonen tou AibttniinbUdenu

Von Dr. H. Heid in Wien.

Schon seit vielen Jahren bediene ich mich in meinem
artistischen Verlagsgeschift zum Vergolden der Albuminbilder
des Kreide-Goldbades, welches sich durch seine besondere
Zu?ei Hissigküit und Kintaehhoit auazeichnet. Ich benutze das-

selbe ohne Störungen aa erleiden und bin mit deouselben stets

zufrieden gewesen.

Zu seiner Herstellung lulle ich eine Literflasche mit Wasser
an, lOae Va g Oblorgold auf, setze einen CaifeelOffel voll ge-

ec-babter Kreide zu und sebQttle. Die Anfangs blsssgelbe

Färbung verschwindet nach einigen Stunden und die Flngsig-

keit wird farblos; in diesem Zustande wird sie zum Tonen be-

n!it/t, indem man die klare Flüssigkeit vom Bodensatz abgiesst

und liltrirt.

Die Alhuminpapiere, welche auf eiuein Silberbade 1 : 10
(ohne jed 11 Zusatz) gesilbert werden, tonen in diesem Bade
^eiehujuääig und sicher.

Die gebraucbte LOsnng wird wieder In die Flasche aur&ck-

gegossen und am anderen Tag neuerdings zum Tonen ver-

wendet. Sie arbeitet sogar hesser als zu Beginn. Vor dem
Gebrauche wird die Fiässigkeit mit Oblorgoidldsung (Id : ÖOO)

verstärkt.

Auf diese Weise verwende ich stets dieselbe Flüssigkeit;

sollte durch mechanischen Verbrauch, Aufsaugen des Gold-

bades in den Papieren, Verspritzen etc. das (Quantum der
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FltlsBigkeit zu gering werden, so ergänze ich es, indem ich

die Literflasche mit Wasser anfülle und Chlorgold zusetze.

Man mnu jedoeh stets Sorge tragen, dus übmcliftssige Eveid^^

sieh in der Flaecbe Torfindet.

JUe AvnmtKiiii? der electriaehen Belewehtuiif für
phetoffrApliiselie Zweeke.

Yen Engen Himly, Hauptmuin a. D. in Berlin.
•

Es sind bereits 10 Jahre her, seit der Verfasser dieses

der Firma Siemens ft Halske den Torselklag maehte, die^

Verrietföltigung ron Zeiehnnngen auf photograpbuchein Wege
zu machen und ungleich ein kleines photographisehes Atelior

für die Aufnahme tod Maschinen und Instrumenten einzurichten.

Der Vorschlag wurde acceptirt und hat sieh die Einrichtung

so bewährt, dass schliesslich die Anlage erweitert werden
miisste. Da ^»^1 künstlicher Belpnohtiin;? die Expositionen viel

sicherer und die bis jetzt darin erzielten Resultate ausser-

ordeiitlich günstig sind, wurde die Erweiterung der electrischen

Anlagen für die pliotographiäcbe Abtheiluug angeordnet, die-

selbe ist jetzt volisttndig eingeiiohfet nnd sehr pxaetiseh ans»

fefQhrt; in der Welt ist keine derartige Anlage weiter tof*

anden. Selbstverständlich wurden die Erfahmngen, welehe
der Schreiber dieses seit 10 Jahren in dem Belencbtnngswesen
sich angeeignet hat, ausgenutzt und die Apparate so com-
pendiös gebaut, dnss dieselben für all^* möglichen Beleiich-

tungszwecke, welche in d^r photogrri{»hi^chen Praxis sowohl,

wie in künstlerischer Beziehung vorkommen, mit Leichtigkeit

ganz analog den bei Tageslicht gemachten Beleuchtungen aus-

geführt werden küimon.

Znnaohst wurde eine Einrichtang getroffen, wie sie fttr

Anfhahmen Ton Pertraits, Ihr Reprodnetionen, sowie für Be-
lenehtnng Ton Modellen in Actsftlen geeignet ist. Das Be*
lenohtnngssystom befindet sich an einem Krahn von Schmiede-
eisen, welcher von seitwärts durch Hebel und Geienkstangen
leicht bewegt werden kann. An dem Ende des Krahnes be-
findet sieh der Diffuser für 2 Lampen nach dem Patent Himly.
Die Lampen sind in Nischen angebracht, in welchen sich

auch die Hohlspiegel befinden, welehe das Licht nach der
Mitte des Diffusors zu werfen haben, aus welchem es zerstreut

heiaiistritt Der Diflnser ist ans dünnem Eisenblech getrieben

nnd besteht ans swei H&lften, welehe dnroh ansltfsbare Gelenk*
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lUihsen &n d^n beiden Seiten verbanden sind. Di« obere Hälfte

•des Diffusors hängt an einer Drehsclieibe an dem Knde des
Aiisladers des Krahnes, welche vermittelst Köllen jede beliebige

Drehung des Diffusors erlaubt. Die Verbindung der beiden

Diffasor-Haifteu wird durch zwei an beiden 8eiteu befestigten

-dreieckigen Blechen hergestellt, dieselben verhindern den Aus-
tritt des Bogenlichis nach seitwärts, sind vermittelst Stell-

jBobnMbea yerseliiebbar, bo difs dM G«m wia ein Yivir an
«inem alten BitterMai in verohieddiM Stflllungea gebracht
werden kann. Bs ist mit dieser Einrichtung mSglich, das

Licht sehr in ariiren, indem man den Diffuser, welcher für

gewöhnlich senkrocht ?An Krahnaxe steht, mehr oder weniger
schräg stellt, dazu tritt dann noch die Kreisbewegong, welehe

der Krahn nn sich gestattet.

Der Diffusor an diesem schmiedeeisernen Krahn iasst sich

«elbst soweit herumdrehen, dass damit grosse Copir- Rahmen,
an der ßückwand befestigt, von wahrhaft riesigen Dimensionen,

ein Batuaen 2n X 1,50m, sowie statt dessen 2 Bahnten
Ton 1 m Breite bei 1^ m H5lie, in welchen Liehtpaasen

^opirt werden, l eliohtet werden können. Zu diesem Zwecke
werden dann die Nischen seitwärts geklappt, so dass directes

Licht wirkt, es ist nun die VVandfläche so egal belenchtet, wie

es früher durch keinen anderen Appai-at erreicht worden ist.

Nachdem drehen wir den Diffusor wieder in die alte

Lage, senkrecht zur Knihiiaxe zurück und lassen das in drei

Beihen angebrachte Oberlicht wirken. An der Wand, über

und parallel zum Hintergrunde, ist eine Reihe von 4 mattirten

eleotiisdien Gl&Uampen in Hohlglasspiegeln angebraoht nnd
an dem Krahn swei Beihen von je 4 eleärisohen Gl&hlampen.
fiänimtHche Glühlampen sind von einem speoiellen Regulir-

und Umschalteappaiat vermittelst Quecksilbercontacten leicht

ganz zu löschen, sei es reihenweise oder einzeln, ebenso durch
Ein- und Ausschaltung von Widerständen können dieselben

• rasch dankler oder heller glühen. Das Glühlarnj^ciioberlicht

gewährt eine grössere Mannigfaltigkeit in der Beleuchtung mit

Bogenlicht, es werden namentlich die Kleidungsstücke, die

unteren Extremitäten, sowie der Fassboden dem Auge an-

gencdimer beleuchtet» aneh speoiell mehr Gontrast in der Be-
leuchtung dee Faltenwurfes der Kleidung eiaieit. Hierzu treten

die ßeleuchtungSTarianten, welche durch Drehung des Diffuson
in sich, als auch durch Drehung desselben yermittelst des
.Krahnes hergestellt werden können.

kann ferner das jranze !^>2'enlicht ausgeschnltet werden,

anstatt dessen wird der Theil des Dutusors, welcher zwischen
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den bpidcn Nischen jäieh befindet, mit einem Apparate, worauf
14 — IH iiiattirtf olpotripche Glühlampen hpfo<Jtip;t und hinter

welchen ein Planspiegel von vernickeltem Eisenblech an-
gebracht ist, anpgeföllt. Die Befestigung geschieht dnrch
zwei Haken resp. Oesen, welehe isolii-t in dem oberen Theile

des Diffusors angebracht sind und mit der Leitung verbanden

dfttit dies alt VordeHiehi, datMlb« kaim von dam Gantnl»
ümflefaftlter aus, welcher sich an der Wand, dem Hintergninde
segenOber befindet, dareh Einschftitang von Widersränden
leicht in der Helligkeit verschieden regtilirt werden. Hierzu
tritt wiedemm dip Tprechiedene Lage, welche dem GlOhlampen-
vorderlieht durch Bewoirnn? df»<s<:elben p'-lm I»»'!! wcrd'^n kann,
sowie die Beleuehtungs*veriiiiderung mit Hülfe des Krahnes.

Auch dieser Apparat ist patentirt. Die Beleuchtung mit eleo-

trischem Gl&hlicht, anf diese Weise ausgeführt, ist eine sehr

intensiTe, den faltenwarf der Kleidung vorzQglieh beleuchtend,

dSeeelbe ist sehr geeignet snr Belenehtang der Modelle in Act-
rtlen, sowie aneh fAr photographische Porträtaufnafanen. Die
Negative, welche bei electrischem GlQhlieht hergestelit sind,

rrfordorn äusserst wenig Ketouche, jn ««ognr die sonst ge-

tiiichteten Sommersprossen, welche demselben oft ein sieb-

artiges Aussehen geben, sind fast gar nicht oder n^ir ^ehr

schwach zu bemerken, es ist also hierfür eine gelbliche Be-
leuchtung vortheilhafter.

In demselben Baume ist seitw&rts ein Diffiisor, Patent

Himly, ftlr eine eleetrisehe Lampe, an der Wind befestigt»

derselbe ist ovnl, die Lumpe ist seitw&rts in einer Nisehe an«
gebracht und wirft das Licht dnreh einen Hohlspiegel yerstärkt

in den Diffusor, aus welchem es xerstreut heraustritt. Die
Helligkeit des Lichtes kann dnrch eine verschicbhnro doppelte

NischenAvand leicht regulirt werden. Derartige Apparate haben
in der Handwerkerschule der Stadt Berlin zur Beleuchtung von
Gipsmodellen und um darnach zu zeichnen Verwendung ge-

funden, der Direeter derselben, Herr 0. Jessen, die Lehrer

und Schüler der Anstalt sind mit denselben sehr zufrieden.

In einem anderen Banne, welcher nebenbei als Waseh-,
Fizir«Banm ete. der Photographie, sowie der Liehtpansen
dient, sind weitere Oopir-Rahmen von theilwdse ebenso grossen

Dimensionen, wie vorhin angedeutet, aufgestellt. Unter der

Decke befindet sich ein Schipnengeleise, auf welchem ein kleiner

Wagen mit 4 Rädchen ruht, an diesem Wagen hangt eine

Drehscheibe mit Böliehen, um die Frietion zu vermindern,
und daran ist ein Diffusor für 2 Lampen, nach Patent Himly

den
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ftusgefAlirt, befestigt Vermittelst dieses Sterns krau der
Diffusor rasch Ton einer Stelle nach einer anderen befördert,

ferner beliebig gegen^ irgend welche Gruppe der riesigen

Copir-Bahincn gewandt werden, um damit rn^i^h sehr grosse

Lichtpausen zu mnchon. Die Dimensionen der Originale, nach
welchen Lichtpausen hergestellt werden sollen, sind oft gross

lind eine Handhabnng der Rahmen im Atelier ist Folbst mit

4 Arbeitern unsicher. Es sind daher diese Kähmen vermittelst

^serner Gonselen und sebweren Chsmierbändern an den
Winden befiMfigt, ein Vonreiber von Schmiedeeisen b&U den
Babmen in seiner Lage. Im Falle nnn nene Zeiobnnngen ein-

geleni #der sehen fertig belichtete Lichtpausen herausgenommen
werden sollen, so wird ein langer Bock davor gesetzt, in etwa
1 in Entfernung v"»n dem Eahmon, und dnnn wird derselbe

langsam heruntergelassen, bi^ ;iiif dem P.ockf^ ruht. Nun
erst kahn man den Rahmen öffnen und die Klappen und Ein-

lagen entfernen n. s. \v. Nachdem alles c-esohehen, \viid der

Rahmen wieder in die Hohe gerichtet und eine etwa nüthige

Belichtung kann wieder beginnen.

Seibstrerstftndlioh sind mehrere Bnnkellnmmem, Bnrean
nnd andere R&ume Terhanden, welche ich, da sie wesentlich

nichts Neues bieten, übergehe.

nie Lelmtypie«

Von rrol. J. Husnik in Prag.

.
(Hierzu 2 Tafeln.)

Unter obiger Benennung wird in der Knnatanstalt
»M. Husnik** in Prag ein neuer Procesp ooltivirt, der typo-
graphische Druckplatten liefert, welche, aas einer anf Zink
befcFtiL^ten Leimschicht bestehen.

Eine Chromat-Gelatine-Lösunn wird auf plane Glasplatten
gegossen, getrocknet und nachher ab^* lust.

Man copirt unter Negativen in Sit ich- oder Netzmanier,
befestigt die Copien mit dem Bilde nach oben auf Zink-
oder Metallplatten aller Art mittels Harze, und entwickelt das
Bild mit Hilfe * einer Borstenbttrste durch Beibnng nnd Zu-
hilfenahme einer Flüssigkeit, welche die Gelatine kalt auflöst.

Die unbelichteten Partien werden aufgelöst und conisch vertieft.

Die Entwickelung- dauert 1—5 Minuten, je nachdem kleinere

oder grössere Weissen im Bilde vorkommen. Das Belief wird
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dann ^/^ Stunde gewassert, abgewischt und ßjotrocknet, was
4— () Stunden hoan«?f»nicht. Das trockene Clic-he wird zu-

geschnittou umi aul Holzstoek genabelt. Die eigentliche Ent-

wickelung vertritt hier die Arbeit des^Aetzers bei der Zlak-

iUung uad d* lie 1—5 Mlnaten dauert, so kann ein HaiiE
yienig mittelgroße Platten tftgUoh hdrstellen. Zar AnsHbiing
der Leln^pie Bind keine geübten Kräfte nOlbig, wie bei der
Zinkätsung, wo man jahrelang Qben moss, bevor man etwat
Vollkommenes leistet, und die Resultate übertreffen die Zinko-

graphie bedeutend, indem hier eine directe üt bortragung vor-

konunt nnfl die Gehitine eine homogene egale Schicht bildet,

die mit m.iüuimatischer Sicherheit das Negativ wiedorgiebt, was
beim Zink nicht der Fall, ist, indem erstens die Uebertragung
entweder mit Asphalt oder Gelatinepapier vorkommt und das

Aetien bei der n^stallinitohen Bef<äiaiirenheit dee Metalle and
deesen Veranreinigangen mit Biet and Kohle unen« regel*

leohten Vorgang nicht gestatten.

In Prag benutzen alle illustrirten Blätter LeimoUch^e and
der Druck ist leichter ansführbar als von Zink.

Für Holland, Belgien nnd für ganz Südamerika ist schon
dieser Pror^eRs an je eine Firma verkauft worden, und dies^

Tage wird für Denteohland abgeschlossen.

Positiv-Emaille-Laek für Bilder aller Art, besonders für
aquarellirte Photographien. — Negativ -Retouche*

Von H. Jandaurek in Teeohen.

(Dieeer Laek bedarf keines Coliodiamanteigaisei

)

20 g Oammi damar, pnlTeriairt and gat getiooknet,

150 eem Sebwefelfttlier,

IfiO „ Bensin*

Naeh AoflOiang wird illtrirt and der Laek Termittelit

TJebergOBs — wie z. B. Negativ-Lack — angewendet Man
eatinirt die Bilder nach 24 stündigem Trocknen nochmals
leicht nach. (Schlägt der Lack fettig darch, ist mit gleichen

Theilen Aether and Benzin zn verdünnen.)

Technik der Negativ-Retouche von H. Jandaurek
in Tesehen.

Abgesehen von dem künstlerischen Werth« der Negativ-

Retouche möge bezüglich der Technik derselben hier erwähnt

werden, dass jene Retoache, welche unmittelbar mit dem Capir-^
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papier im Contaote steht, niemals so ganhere Resultate gibt,

als weiiii dies nicht der Fall ist, nauiiich wenn eine Laok-
schicht zwischen Retoncbe und Copirpapier liegt.

. leh pflege seit der allgeoMnen EinfUlimng der Gdaitiiift>

Bmulttoiuipkitteii die Negaav-Betoiiohe dnrekweg »T«r dem
Lackiren" zvl machen — , ]ac]vire erst über dieselbe und ei^

w&chst mir hieraus eineetikeile der Vortheii des Schutzes der
Retonche, anderntheils — wrs eben die Hmiptsfiche ist — die

unbedingt reinere Copirong, welche sehr weni^ ii^ositiv-Ketoaohe

übrig lässt.

Einen einfachen, nicht gesundheitsschädlichen f^etouclur-

&iiißs bereite ich mir folgender Weise:
10 g Gummi damar, gut getro<^et und gepuWert, geUStt

in 75 g Terpentindl reetifieirt und in 75 g Beniin. (In enl-

sprechender Wfirae lit der Fimiss gut sa lösen und %n
utriren. Nachher sind noch 50 Tropfen Lavendelöl beizufügen.)

MittelB kleiner seidener (wMtegefüllter) Bänschchen wird
der Fimiss an den zu retouchirenden Stellen angefeuchtet und
sofort mit entsprechenden Bleistiften dort retniichirt — Sehr

durchsichtige Stellen, die mit Stift nicht g'Mi igend gedeckt

werden können, behandelt mau entweder ganz zuerst mit

gummihaltiger Tusche, oder nach dem Lackiren je iiach.Er-

iorderniss mit Bleistift oder Tnselie. (Bäuschchen vor Stenb

eehlUsen.) Es liegt gar Niehts daran, wenn der Fimiss an
den Stellen, wo er angefeuchtet wird, das Negativ dorchsichr

tiger macht, da diese Transparena beim nachträglichen Lackiren

ausgeglichen wird. Die Lackirung soll jedoch erst in einigen

Stunden — am besten den nächsten Morgen — vorgenominen

werden. — Es empfiehlt sich nur, die zu retouchirenden Ste llen

und nicht die ganze Gelati nepchicht mit dem lietouchelirniss

anzufeuchten, da der Negativlaek im letzteren Falle schlecht

über die Platte liiesseu würde. Missluugeue Ketouchen könnenm dem Lackiren mit Betonchefirniss wieder abgerieben

werden, nach dem Lacbiren hingegen ist selbstverständlich die

Ablackirung vermittelst Alkohol das einzige Hilfsmittel und
bei den Trockenplatten sehr gut durchführbar. Da die Matto*

leins des Handels einestheils horrend thener und anderntheils —
wegen mitnntor criftip:en Parfümzusätzen— geBundheitsgofähriieh

sind, Kopfweh, Schwindel, Ohnmächten, bleiches Aussehen etc.

erzeugen, so kann ich nicht genug meinen einfachen, spott-

billigen, absolut unschädlichen Firniss empfehlen. Mag er

nun vor oder nach dem NegaUvlackiren angewendet werden,

immer thut er seinen Dienst und wirkt eher vorfhdlhaft ahi

aeh&dlich anf nnsere Atbmungsorgane nnd Nerven. Um diß

16
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Allgemeine Retouchp-Mie^re mögliobst zq bekämpfen, halte iok
noch folgende Winke für beherzigenswerth:

Trotz gegentheiiiger Meinung eines Aaton über NegatiT-

letonehe kann ich nicht genug das seitweise Drehen des
Negativs während der Arbeit eiD|ifehlen; dasselbe gilt in

der Posltivretcnehe. Das ßild muss in allen Lagen sauber

aussahen und wenn dies der hW\ ist, so war die Ketoncbe gat.

Mnn vergleiebe nnr die Resultate der einseitig bebandelten

und der während der Arbeit gedrehten Bilder (z B stark

sommersprossiger Personen), so wird man das EicixUge meiner
Ansctiauung bald begreifen

Das sogenannte Abdecken der Negative (von der Glas-

seite) ist ein trauriger Behelf für nicht vorhandene Modulation
• in der Belenchtnng, wo das Abdecken dennoch geschehen

sollte^ mdge es äusserst vorsichtig, nicht mit Oarmin oder Blan,

sondern entweder mit gummihaltiger Tusche oder gnmmi-
baiti^er Qummiguttae- Farbe, letztere sehr blass angelegt,

durchgeführt werden Carmin ist nicht lichtbeständig und bei

Blau mag man wegen des grünlich oder röthiioh Blau etc.

die Wirbung schwer vorausbestimmen.
Zn flaue Ne^rative druckfähifi: zu machen, ist nicht die

Mission des Ketoucheursl Die Copirer endlich uiügen verhalten

werden, beim Durchsehen der Rahmen letztere in der Stellang

des OeftercD zn Ter&ndem nnd niemiüs im su grellen Iiichte

an copiren.

Jede Matrize soll ein angeklebtes Schutzblatt (Papier)

haben, auf welches im Rahmen anmitlelbar Kantschukleinwand
zu liegen kommt. Möge Jeder das Möglichste than die Be-
touohe -Misere zn bekämpfen!

Begeneratlon zu lansr exponirter und zn lurUflig herrw
ferafener ^egatiTO«

Von H Jandaurek in Teschen.

Hiervon nimmt man znm Gebraucho eine zehnfache Ver-

dünnung (mit destillirtem Wasser) in Anwendung (z. B. 10 g
obiger Lösung und 100 g destillirtes Wasser). Daß zu kralüge,

jedoch vom Fixirnatron vorzüglich ausgewässerte Negativ wird
anf mehrere Minuten in besagte verdtinnte Flttssigkeit gebracht

10g Kupfervitriol und
|

30 „ kot-hsalz gelöst in / in Yorrath zu halten.
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und unter leichter Bewegung— nämlicli so lange darin belassen,

bis das Negativ sowohl in der Aufsicht — wie in der Dureh-
ßioht mit einem weisslichen Niederschlag stark belegt ist. —
Kiin wird selbes gut mit Walser abgespült uud in folgendes

Bad zur Schwächung eingelegt.

Anmomakflassigkeit 1 Theil, destillirtes Wasser6—8 Thüle.
(Vor Gebrauch erst ansetzen.)

Ist die Schwächung bis anm gewünschten Grade erfolgt»

wird sofort das Negativ sehr gut abgespült
Die Rapidität der Schwächung ist von der Kraft der

Ammoniaküii86igkeit — die immer frisch sein soll — ab-

hängig.
Ein Missertolg kann nnr von der Unsauberkeit der Mani-

pulationen — insbesondere aber bei mangelhafter Auswässerung

des Fixiniatrons — zu erwarten sein. — (Die Vorrathsflasche

der Enpfersalstasnng ist jedesmal Tor dem Gebrauche gut tn
sehtttieln.)

Heller die Anwendmiv der Photographie zur Unter«
suehnng der Ahsorptionsspeetnu

Von Dr. 6 Hasselberg in Pulkowa.

Im vorigen Jahrgnngo des „Jahrbuchs für Photographie"

habe ich über die Anwendung der Photographie bei spectro-

skopischen Untersuchungen einige kurze Mittheilongen gemacht
und dabei auf die grossen Vortheile^ welche nicht nur in Besog
auf gewonnenes Detail^ sondern auch hinsichtlich der Genauig-

keit der an Spt^etralphotogrammen angestellten Messungen
resultiren, hingewiesen. Die damals gemachten Erfahrungen
haVton sieb in dor Folge nur bestätigt und es lässt die An-
^VHiidung der mit Hilfe jowi'^por KnrbstotTe hphandelten Platten

die Zeit nicht fern ersi ni neu. wo bei spHctro^^kopischen Unter-

suchungen die Augf iileuliMchtung durch die Photographie

vollständig oder beinahe vollständig wird ersetzt werden können.

Einen weiteren Beleg daftir bildet eine Untersuchung, welche
im hiesigen Laboratorium gegenwärtig geführt wird, nnd über
welche einige vorläufige Mittheilnngen den Lesern des „Jahr-

buchs'' vielleicht nicht unwillkommen sein dürften. —
Auf dem grossen Gebiete der reinen Spectroskopie hat

die Untersuchung der Kmissionsspectra . hauptsächlich wohl

wegen ihrer onii-on Hoziehuiigen ztir Sj>ectroskopic des Himmels
und zur chemibcüen Analyse, vorzugsweise die Aufaierksamkoit

der jj'orscher gefesselt. — Viel weniger ist dagegen eine andere

16*
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Clabsu von SpectiMlergcheiuungen, nämlich die Absorptioni*
Bpeetra der Gase bei niedriger Temperatur, beachtet gewesen,
ODgleich für das richtige Verstand nisB hierher gehörender
Fragen, nMDenÜioh f^r eine künftige allgememe Theorie der
Speetra ihre Bedeutung keineswegs zn yerkennen ist Wie wenig
indessen dies den Speetreskopisten ün AIlgeneinen nini Be*
wusstFoin gekommen ist, geht aus der verhältnissmäseig grossen
Dürftigkeit der hierauf bezüglichen Theile der spectroskopischen

Literatur genügend h'^vvoe, und in den weniirp!! vorhandenen
Untersuchungen auf diesem Gebiete verniisst maii vor Allem
das Eingehen in Detail und die Genauigkeit, weiche andere
Theile der Spectroskopie keniueichneu. — üm zur Beseitigung

dieser Mängel einen Beitrag za liefern, habe ich vor einigen

Jnbren eine üntersnehnng der Absorptionsspeotra des Brom»
nnd der Untersalpetersftnre ansgeföhrt ^) , wobei, naeb
Massgabe der mir damals zu Gebote stehenden Mtttei, eine
möglichst grosse Vollständigkeit nnd Grenanigkeit angestrebt
wurde. Es war nun meine Absieht auch andere Gase mit
eigenthüiriücher Alisorptionsspectra, wie Jod, Chlor und deren
Verbindungen in den Kreis meiner I 'ntergiit'hnnyen zu ziehen,

da aber für das Jodgits, dessen AbsurpUoiibersuiiHUiungen ein

ganz besonderes Interesse darbieten, mit me neu damaligen
Beobachtungsmitteln keine nennenswerthe Erweiterung der vor-

trelfliehen Besnltate Thal^n's^j eu ersielen war, so hielt

ich es för zwe<^kmS8sjg, diese Untersnehnngen bis anf weitere»

sn vertagen.

Seit jener Zeit haben sich die Verhältnisse wesentlieli

geändert. Das grosse Rowland'sohe Beugungsgitter, von
dessen vorzüglichen Leistungen ich schon zn berichten Gelegen-
heit hatte, zeigt das erwähnte Absoj ptionsspectrum in einer ganz
neuen (iesralt. Schon im Spcctium erster Ordnung sind die

canjielirten liaiidcii desselben mit überaus grosser Schärfe ia

einzelnen Linien aufgelöst und im Speetrum zweiter Ordnung
ist diese AnflAsung derart Tollständig, dass das ganze Speo-
tmm eine einzige stetige Folge dicht aneinander gereihter,

haarseharfer Linien bildet. Die Lage aller dieser nadi Tausen-
den z&hlenden Linien duroh Augenbeobachtungen genau sa
bestimmen, wäre eine beinahe endlose Arbeil; mit Hilfe der

Photographie dürfte dagegen dieselbe sieh in veihältnissmässig

1) W^m. d« rAend^mi« de 8t. PetertbonrfTi VII« 8er., T. XXYI,
Ko 4, 1878.

^) Tlialön, Jodgasens Abgüriuioiisspectrum. — Swenska Wetea»
•k*pMkad«mlena Handlingar, Band 6, Ko. 3, 1868.
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kiirzpr Zeit bewältigf^n Ins'jon, Die bis jetzt gemaohtol Vei*
«ucho scheinen diese Ansicht zn rechtfertisren.

Der Spectrograph, den ich für diese Arbeit benutze,

ißt derselbe, von dem im vorigen Berichte schon die Rede

fewesen ist. Derselbe besteht ans einem 4 - füssigen Merz' sehen
^ernrohr als Oolllmator und dem oben genanntoa Gitter,

dessen «etbeilte Piaohe 3X2 Zoll betragt und 14488 Striohe

per Zoll besitzt. Statt des zweiten, ämliohen, vorher als

Oamera benutzten Fernrohre, fiingirt jetst eine besonders con-
srmirto Spectralcamera, deren Objoctiy von Stein heil 2 Zoll

OetYnung bei 5 Fmps Brennweite hat. Vor dem Spalt wird die

das Jodgas enthalten le Rohre gestellt, darch welche da? vor-

her mit Hilfe eines Objeettvs von etwa 2 Fuss Breniiweiie

ooncentrirte Sonnenlicht gesandt wird. Auf Platten, welche
durch vorheriges Baden in Cyanin oder Erythrosin für die

weniger breehbaren Speetraltheile Bensibilieirt Bind, erfolgt

nnn snnSehst daroh die eine H&lfte des Spalte eine Anfnalime
des Spectrams des Gases nnd daranf dnreh die xweite Hlklfte

«ine zweite Aufnahme des reinen Sonneospectrums. Dadurch
bekommt man die Mittel die Wellenlänsre jeder einzelnen Linie
des erpferen Speetriims aus denjenigen dos letzteren durch
Messungen auf der Theilmaschine mit ausserordentlich lioher

Genauigkeit zu bestimmen und zugleich diejenigen Linien der
ersten Aufnahme, welche der Sonne gehören, von den eigent-

liehen Gaslinien zu trennen.

Im Princip ist nnn, wie man findet, diese speetroskopisobe

Dntersnohangsmeltiode überaiis einfach. — In der Praxis ge*
«talten sich jedoeh die Verhältnisse nicht unwesentlich anders,
namentlich wenn das zn untersnohende Spe trum, wie im vor^

liegenden Pnlle, sehr reich an feinen, dichtgedrängten Linien
ist und man ausserdem noch der Dai'stellung desselben die-

selbe Vollendung zu verleihen wünscht, mit der es der Apparat
zeigt. Es tritt nämlich dann der belianate Uebelstand der
Gelatinepiatten störend hinzu, dass das Korn des Silbernieder-

sehlags in demselben Masse grob erscheint, wie die Empfind-
liehkeit der Platten gesteigert wird, wodnreb enge Linien*
eompleze, welche för die directe Angenbeobaohtnug noch vor*
attglich scharf getrennt sind, anf der photographischen Platte

in ein einziges, durch das Mikroskop nicht aafznlOseodes Gebilde
ziisammenfliessen. Dieser SchwieriLrkeit durch Anwendung von
Pl;itt(n gerinpirer Empfindlichkeit und damit verbundener
grösserer Feinheit des Korns aus dem Wege zu gehen, ist nur
theilweise möglich, da, namentlich im hiesiijen Klima die

Kxpoäitionsdauer nicht ohne erhebliche Unbequemiieiik^ii über
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einf^ fypwiFse mässi*^e Grenze verlängert werden darf. Ks ist

daher vortheilhafter, unter Benutzung hochempfindlicher Platten

die nach dem Negativ und nach den Rtif demselben bestiiumtea

Wellenlängen angefertigte Zeichnung durch Augenbeobachtong
mit der Niktor naohtrl(^Hoh Lioie fDr Linie xo Tergleiehen,

um dabei s. B. aber Doplioitftt einzelner Linien oder Aber
andere auf dem Ne^tiv weniger gut heransgekommene Einzel*

beiten Oewiesheit zu erlangen nnd dies f&r eine neue Zeicbnng
zu verwerthen. Eine derartige erjränzcnde Dnrchranstening

nach einer bereit« vorhandenen, sehr nahe exacten Zeichnung
bietet auch bei einer firossen Masse von Linien nicht entfernt

die Schwierigkeiten einer directen Ausmessurig und der damit
verbundene MehraufsvaMil an Zeit ist jedenfalls geringer als

derjenige, welchen die Methode der langen Expos tiunen mit

sieb fQbrt. üebrigens Ist zu bemericen, dass auf guten Nega»
ÜTen zwei Linien erst dann mit SobwieHiEiceit trennbar er-

scheinen, wenn ihr gegenseitiger Abstand die Grenze 0,05 mm
erreieht, was z. B. im gelbgrünen Theil des Spectrums zweiter

Ordnung etwa 0,25 AO E. entspricht. Die B^^ricliti^nngen zu

den unmittelbaren Resultaten der Photographie, sind demnnch
weniger zahlreich, ale man beim ersten Bliclc auf daeSpecttum
erwarten konnte.

Die geschilderten Mängel der hochempfindlichen Gelatine-

platten setzen somit, wie man findet, der ausschliesslichen and
rolbstftndigen Anwendung derselben anf speetrosicopischem Ge-
biete eine gewisse, znr Zeit niebt zn Qbi*r8ehreiteude Grenze,

diejenige nämlieb, wo das abzubildende Detail von derselben

Grössenordnung ist, wie die reducirten Silherpartiket selbst

Es ist ein gliicklieher Umstand, dass in den meisten Fällen

diese Grenze nit-ht erreicht wini. um so mehr, als alle sonstijren

photographischen Methoden, obgleich in dieser Hinsicht bisweilen

günstiger, wegen anderer Mängel nothwendig versagen. Man
mnss nämlich nicht vergessen, dass, sowie die optische Kraft

des angewandten Spectralapparates derart gesteigert wird, dass

Ton Details der angegebenen Grösse die Rede sein kann, die

btensit&t des Speotmms, sogar der stMsten Liebtqneüo, die

wiricennen, der Sonne, nur eine geringe ist. Ein Znr&ek-

geben z. ß auf das alte CollodionTerfahren, wie es z. B Janssen
mit soviel Erfolg fiir seine vortrefflichen Soiinenaiifnahmen

benutzt, ist für spectroskopisobe Präcisionsantersuchungeu voll-

Was die rein photogrfq hiHche Seite der Untersnchnng
anbelangt, ist nur wenig zu bemerken. Die Art der bensibüi-

simng ist dieselbe, welche schon im Jahrbnob lllr 1887 nftber
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angegeben wurde, nur habe ioli mit YortiMH ein kurzes Vorbad
von filtrirfem destillirteiu Wasser eingeführt, weil dadurch eine

gleichmässigerfl fiinwirVung des Farbenbades erzielt und das

JLaftr#en weisser, runder Fleckchen vorgehengt wird. — Die
Letzteren gciieioeii von kleinen, den Zutritt des Farben bades

Idoderoden LaflbUBen berznrftlireii, welche darob das 7orber-

gebende Einweiehen der Gelfttinesebicht entfernt werden. Die
übrige Behandlung der Platten ist die gewdbnlitdie. Nur miisBen

alle Bäder und auch das Spülwasser sorgfältig filtrirt werden,

damit die kleinen, darin stets vorhandenen Staubkörner mög-
lichst bespitigt werden, denn die^e, obgleich für gewöhnliche
Negative ohuc Belang, wirken hier, wo die Platten unter dem
Mikroskope betrachtet und gemessen werden müssen, in hohem
Grade störend und verunzierend.

£in Uebeistand, weicher bisweilen sehr störend einwirkt,

ist, dass idcbt alle Platten das Farbenbad überhaupt vortragen,

loh habe Platten gehabt, weli*be ungefärbt ?on den Tioletten

nnd ultravioletten Spectralth eilen die schönsten, völlig glas-

klaren Negative lieferten, die aber, wenn gefärbt, im Entwickler
total verschleierten. Andere Platten derselben Fabrik (W«r-
nerke & Co. in Petersburg) gaben nach Färbung gl»sklare

Negative der weniger brechbaren Theile des Spectrums. Es
scheint dies allein auf besonderen Eigenthümlichkeiten der

Gelatine zu beruhen. Allen Platten gemeinsam ist aber die

geringe Haltbarkeit nach der Färbung; nur wenn dieselben

innerhalb 1 bis 2 Tagen angewandt werden, ist anf vdllige

Sehleierfreiheit sn rechnen. Im entgegengesetsten Falle er-

scheinen die Platten im Entwickler mit schwarzen Rändern,
deren Ausdehnung mit dem Alter derselben rasch wächst. Es ist

. die?er ün^<^tnnd um so lästiger, als damit häufige Plattenverlnste

verknüpft sind, da man durch Ungunst der Witterung nicht immer
in der Lape ist, die präparirten Platten rechtzeitig zu exponiren.

Obige mag genügen, um von dem Gange dieser und
ahiiiiclier Untersuchungen eine Vorstellung zu geben. Eine
eingehende Darlegung aller Einzelheiten dei selben ist eineFra^e
die ich geeigneten Orts künftig niher sn erörtern beabsichtige

Aas dem Landaehaftsfaelu
Von Max Jaffe in Wien.

Baum schlag.

Bei Landschaften mit Laub im Vordergrund zählt die Be-
lichtungszeit trotz der hohen Empfindlichkeit der Tunken-
platten (zumal bei orthochromatischen Platten, und Anwendung
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der Gelbscheibe) oft nach vielen Secunden, so dass es an
Tagen, welche nicht absolut windstill sind, iminerhio schwer
ist, eio scharfes Bild za bekommen. Wenn nun, wie meistens

im Sommer, der Wind ttossweise kemmi, so empfiehlt es sieb,

folgendermaseen vorzogeheii: Hau wartet nnieliBt einen wind-
stillen Moment ab, um das ObJeotlT zu öffnen und hält den
Objeotivdeekel (der an diesem Zweck sehr leicht schliessen

mnss) bereit, nm ihn aufzusetzen, sobald sich der Wind hebt;

dann öffnet ni m wieder, wenn Kiihe eingetreten, und setst diese

Manipulation iort, so lan?p es nöthig ist.

Sehr zweckmässit; ist es, für derlei Fälle einen Beo;leiter

zu haben, der während dos Oeffnens und Schliessens nach der

Uhr die Secunden zählt und ein Zeichen giebt, wenn die be-

absichtigte Beliolitttngszeit beendet isi

Dasselbe Experiment kann man auch ausführen, wenn
man während der Aufnahme einer Landschaft (eines Strassen*

bildes etc.) durch Zuschauer belästigt wird, die sich gewöhn-
lich vor dem Apparat in Front aufstellen, damit ihre werthe
Person rocht deutlich auf das Bild komme un d dasselbe ver-

schönern hclff^; man schliesst das Objcctiv und wartet ruhig
ab, bis die Geduld der Gaffer zu Ende ist und sie abziehen,

und setzt sodann die Exposition fort.

Spiegelung.

Erfordert der Baumschlag die grösste Ruhe, so wäre bei

anderer Gelegenheit wieder eine leichte Unruhe erwünscht; dies

gilt bei der Spiegelung im stehenden Wasser, die bei voller

Schärfe der Contouren unnatürlich und unkünstleriseh wirkt.

Man kann dem abhelfen, wenn man, nachdem ein Theil

(etwa die Huli'te) der Belichtungszeit verstrichen ist, ein kleiiiea

Steinchen ins Wasser wirft; die hierdurch entstehenden imrten

Wellen verleihen den Gontonren des Spiegelbildes eine lelohte

wohlthnende ünsehärfe.

Aufsuchen des Standpunktes.

Zu diesem Zweck bedient man sich des von mir in der

photographischen Correspondonz 1871, Seite 239 beschrie-

benen Instrumentes oder auch des sogenannten Iconometers;

derselbe hat entweder die Form yon Fi^. 23, wobei die

sehmale Oeffnnng vor das Auge gehalten wird nnd der vier-

eekige Kähmen das Bild abgrenzt, oder gleicht einem Theater-

perspeotiT, dessen Fassung anstatt der Linsen ein Sehlooh und
eine viereckig ausgeschnittene Oeffnung besitzt.^)

1) Dr. Xdarli „iLufSliYllehM Handliveli d%t Photogr.'S Bd. 1, B. 44t«
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Diese Apparate zeigen aber nur die Abgrenzung des

Bildes, während es uns auch erwünscht sein muss, die per-

spectiviaehe Wirkung der Linien beobachten zu können. Zu
diesem Zweck verschaiTe man sicii ein aus der Oberfläche einer

grossen Glaskugel rechteckig aus-

«BtohnÜt«Ms8t&ek, detten plane

(für InteriMini besser mit Queck-
silber) UlMnogeB ist. In diesem
Yerkleineningsppiegel zeichnfit

sich sodann das Bild in der-

selben Weise wie später auf der

photographischen Platte. Ich

kaufte ein solches Glas in einer

Maler-ütensilien-HandlnDgjdoch

dürfte es nieht sohaden, wenn
rioli aiok dieHandlungen phote- Ffg. 98.

graphiselier Bedarfsartikel der
Sache annSlman und für Gläser mit Tenchieden gekrümmter
Oberfläche sorgen, welche sodann den yersohiedenen GesiohtN
winkeln der ObjectiTe entsprechen.

Architectur.

Es kommt vor, dass man bei Aufnahmen von Gebäuden
bei beschränkter Distanz, trotzdem das Objeotiv soweit alt

BOgUeh in der Tertiealen Biobtaog hfaianfgesolioben wurde»
das (H^eot meht in die Mitte der VisinnliAba bringt Man
kann sich nun in vielen Fällen dadurch helfen, dass man den
Yordertheil der Camera aus der verticalen Stellung heraus
nach aufwärts richtet, während die Visirscheibe in ihrer senk-

rechten Lage verbleibt. Das Bild erscheint nunmehr in der

Mitte scharf, während nach oben und unten die Schärfe gleich-

massig abnimmt. Durch Anwendung sehr kleiner Blenden
wird diese Unschärfe beseitigt.

Begen.

Niftht leicht wird Jemand bei Begen aufs Landsohaftem
ausgehen, es sei denn, er hoflid, dass eich das Wetter ändere,

bis er aar Stelle ist. Wie nun aber, wenn man, bei der Vor*
bereitung zur Aufnahme begriffen, vom Regen überragcht wird?

Muss man dann unbedingt den Apparat zusammenpacken und
unverrichteter Sache nach Hause gehn? Wie ich aus eigener

Erfahrung bestätigen kann, wird man in vielen Fällen im
Stande sein, dem Wetter Trotz zu bieten. Ich hatte einmal

Oigitized by



258 Abs doxa lAuUitciiafiifacb.

den Auftrag, von einem S<'hlo8S in Ungarn lünf verscliiedene

Aufnahnjen (in Bogengrösse) auszuführen; vier derselben

irmran glücklich beendet, allein während ich mich zur fünften

Aiifinbme «MÜiiiK umwög aioh d«r Hiaunel and nicht laage,

Begens abwarten, das ging nicht, denn am anderen Tage
mnsste ich wieder in Wien sein. Ich liess mir deshalb yon
den antochthonen Sloraken, welche die Gntshpirschaft mir zu-

getheiit hatte, ein Dach improvisiren, stellte den Apparat
darunter nuf und expnnirfe. Da? Resultat war gar nicht übel,

wenn auch freilich die Contra&te einer bonnenbelenchtung
fehlten.

Nicht selten kommt es indessen vor, dass man Aufnahmen
zu machen hat, zn denen man den Sonneneekein gar nicht

brauchen kann; a. B. bei engen Schlnohten (Klammen), Ban-
gem, die gerade nach Norden liegen etc.; da mag es denn
oft genng vorkommen, dass der bedeekte Himmei, den man
zu der Expedition abwartete, zur ungelegenen Zeit seine

Schleusen öffnet und d&rfte daher Toretehende Notiz Manchem
zu statten kommen.

Wind.

Bei Aufnahmen von Gebäuden, Monumenten, wie auch Land-
Bohaften» bei denen im Yorder* und Mittelgrand kein Banm*
schlag Torkommt, kann man exponiren, wShrend der Wind
geh<^ nnr mnee die Camera so fest stehen, dass der Wind ihr

nichts anhaben kann. Ich will nun zu diesem Zweck eine

sehr einfache Vorrichtung beschreiben, welche noch den Vor-
theil hat, dass sie keinn Kosten verursacht.

Man schraubt ruiwimVtogene Hakeil an alle vier Ecken des

Camera-Schlittens und ebenso an die drei Füsse, etwa in mitt-

lerer Höhe. Um alle diese sieben Haken zieht man eine

Schnur und verbindet sie; hierauf zieht man an geeigneter

Stelle mittels einer zweiten Schnnr die erste snsammen. Der
SoÜitten steht nnnmehr ebenso fest, wie wenn er an ein

Tischstativ angeschrimltt wäre. Um anch den Blasebalg vor

der Einwirkung des Windes zu sohfiilsen, spannt man mit Hilfe

seines Begleiters das Einstelltuch, einem Segel gleich, an dw-
jenigen Seite der Camera, von welcher der Wind kommt.

Man kann indessen diese Manipulation auch ohne Be-
gleiter, auf folgende Weise, ausfuhren: man befestigt Ringe
an allen vier Ecken des Einstelltuches und versieht sich mit
zwei Leisten, welche zwei gegenüberliegenden Seiten des

Taehes entsprechen; an jedem finde dieser Leisten befestigt
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man Stifte (oder Haken). Die eine der beiden Leisten legt

man nuf die Erde und verbindet die Stifte (oder Haken) dieser

Leisten mit zwei Hingen des Tuches, während man die andere
Seite des Tuches mit Hilfe der zweiten Leiste verspreizt

Die auf dem Boden liegende Leigie halt liiau mit dem FasM
nieder, die »ndere h&It mao mit einer Hand und hat somit
noeh die andere Hand frei mm Oeffiien und SehlieBsen der
Camera.

Piioto^phiren bei electrlsehem lieht«

Ton Dr. Ivaempfer in Braunscliweif^.

Man hat sieh vielfach bemüht, künstliche Lichtquellen in

der photographisehen Technik zur Verwendung zu bringen,

besonders ia Städten, die wie London, an Nebeln und sonstiger

tr&ber Wittemng leiden. So bat man in England inerst Ter>

sneht bei GaeUobt nnd iodlanisehem Weissfener zu pbotO'
graphiren nnd selbst heute findet man noch in London in den
Nebenzimmern von Ball- und Coneertsälen derartige pboto-
graphisehe Einrichtunjren.

Wenn nun auch mit diesen Lichtarton . besonders mit dem
Letzteren recht interessante Anfnahirn'u iremaeht worHon sind,

80 können diese doch nicht den p^erinirsten Anspruch auf
künstlerischen Werth machen uiui sind deshalb jene Methoden
des PhotograpMrens nur für untergeordnete Zwecke anwendbar
nnd einer grösseren Verbreitung nieht fftbig.

Allein von dem eleetrisehen Liebt darf man l[llD8tleri8ehe

Leistungen erwarten, weil es wie kein anderes kftnsttiohes

lieht ein dem des Sonnenlichtes entsprechendes chemisohes
Spectrum hat und in beliebiger Intensität herzustellen ist.

Hpit van der Weydo in London hat das Verdienst, das
eiectrische Licht zuerst erfolgreich in die photographischp
Praxis eingeführt zu haben. Sein System ist seit dem Jaiire

1878 auch in Petersburg, Warschau, Paris und Brüssel zur

Anwendung gekommen. Er bedient sich zum Photographiren
eines eleetrisehen Bogenlichto von ea. 4000 Normalkenen,
welehes von einer öpferdigen Dynamo- eleetrisehen Masehine
gespeist wird. Der Lichtbogen bändet sich in der Mitte eines

balbkngelfdrroigen Kessels von etwa ö' Durchmesser, welcher

mit weissem Papier ausgeklebt ist und da^ zerstreute Licht

anf das Object wirft. Zur Vermeidung aller directen Strahlen

ist zwischen Object und Lichtbogen, dem Letzteren sehr nahe,

ein kleiner lUtiector angebracht, welcher das direote Licht
aufiangt und in den Kessel reflectiri
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Die Anwendunjz dieses Systom« ist mit nicht geringen
Schwierigkeiten verknüpft, da die kohleiibpitzen mit der Hand
reguliit werden müssen. Herr van Konz eleu in Berlin hat
diese fiinriehtang sehr Terbessert, indem er eine Differential-

l«mpe Ton Hefner-Alteaeok von etwa dOOO NonnalkersMi
inr Anwendong bringt, bei der natfirlieh jedes fiegoliren mit
der Hand weg&Ut. Aueh bat er die Elnrichfung sehr bequem
gemaohi, indem er den Kessel auf einem doppelten Schienen-
System beweglich über dns 'j-onze Atelier anbrachte. Das
Bogenlicht betindet sich darin in etwa -/s der Höhe, der
Reflector int etwa 20 cra gross und hinter der Lampe ange-
bracht, so dass man in einer Entfernung von 2 m einen Raum
von 8— 10' Breite gleiehmässig beleuchtet erhält. Auch kann
die ganze Yorriohtung an einem Flasehenzug in beliebiger

Hdhe eingestellt werden ^)

Die Lampe bedarf etwa 35—40 Ampere Strosi nnd wird
Ton einer Dynamemaschine gespeist, die toü einem 4 pferdigen
Deutzer Gasmotor botrieben wird. Die ganze Anlage kostete

zur Zeit (1884) 9000 Mark, därfte aber jetzt biUiger heran«
stellen sein.

Um dieselben Aufnahmen wie bei Tageslicht zu machen,
ist es nöthig, etwa dof)]>elt so lange zu expuniien, die Quan-
tität der Beleuchtung ist eben nur halb so stark als die

Helligkeit eines gewöhnlichen Tages; die Qualität des eloo-

trisohen Lichtes fftr pbotographisohe Zwecke ist aber mindesteaa
dieselbe wie des Tageslichtes. Merkwürdig ist dabei der
Umstand, dass man für kleinere Köpfe unter sonst gleichen

Umstanden eine Terhältnissmässig grössere Expositionszeit

braucht als für grössere. Wenn ein gro^^^or Kopf in r^nbinet*

forniat bei Tage 10 Seeunden, ein kleiner 7 Sepnndrn bedarf,

80 ist für eleetrisches Licht die entsprechende Zeit 20 resp.
17— 18, nicht 14 Sriounden, wie man annehmea sollte.

Die Bilder, die Herr van Ronzelen mit electrischem Licht

hemtellt, sind in ihrer k&nstierisehen Vollkommenheit darok
niehts von den am Tage anfgenommenen an nntersoheidan;

die Portrftts erseheinen nur noch schärfer und unmittelbarer.

(8. Electroteohnisohe Zeitschrift Bd Y, S. 101.)

Ein anderes, complicirteres Beleuchtungssystem, das des
Herrn Kurtz in N'^w-Tork hat ebenfalls Beweise bedeutender
Leistungsfähigkeit fzclit fcit. Bei demselben wird die Person
auf der Hauptlichtseite durch ein starkes eiectrisches Bogen-

1) S. die Figur la £d«t*s AutfOlurlichem Hftndbdbuoh dor Photo-
8f»pbie I. Bftnd.
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iieht, auf der Sehattenspite d^irch ein schwächeres bpleuchtet.

Person und photographiseher Apparat sitzen auf einer jüreh-

scheibe, die während der Aufnahme gedreht wird; da dabei

die Lampen au ihrer Stelle bieibeu, so gleitet das Lieht all-

mählich aber das gaaze Geflieht liiBweg.

Wenn nun anch ein Atelier, dM nur mit eleotrisehett

Lieht «rbeitet, noh ntir in seltttien FftUen mtiren d&rfite, se

kann man andererseits doch die Ausstattung grosser bestehender

Ateliers mit electrischem Licht in vielen Fällen sehr wohl
finrathen. Man ist dadurch von jeder Witteninir unabhängig,

und dass es sieh lohnt, beweisen die eleetio -photopriphischen

Einrichtungen des Herrn van Ronzeien in Berlin, der
Madame Dupont in Brüssel und von Lewitsky in St
Petersbuig.

Ueber optische Oitter nnd das Sounoaspectrnm.

Ton Prof. Dr. H. Kayser in Hannover.

In neuerer Zeit beginnt die Photographie auf vielen Ge-
bieten dpr Naturwissenschaft fordernd einzugreifen und damit

auch selbst die Anerkennnnir zn finden, die ihr gebührt. Aber
auf einem Gebiete hat sie dieselbe schon lange, nämlich bei

ihrer Verwendung zur Spectralanalyse. Gibt es doch eine

grosse Region des Spectrums, welche nur duicli photo^raplüsche

Wirkung entdeckt worden Ist, und nnr nnf photographiMhem
Wege nnteTBueht werden kann: der ultraviolette l%eil. Aber
aneh in den anderen Tkeilen des Spektrums leistet die Photo-

graphie eminente Dienste, seit das rrincip der farbenempfind-

liehen Platten durch H. W. Yoirel aufgefunden worden, und
Abney sogar für das Ultraroth empfindliche Platten herge-

steilt hat. Wenn man die iinendlicho Mühe, welch<^ die erste

Zeichnung des Sonnenspectrums Kirchhof f gekostet hat, und
das Eesultat jener Arbeit vergleicht mit dem neuesten photo-

gi-aphischen Atlas von Bovvland, so ist der enorme Nutzen

klar: die Zshl der bekannten Sonnenlinien sowie die Genauig-

keit ihrer Messung haben sieh wohl yerhnndertfaeht W&hrend
Kirchhoff 60 Eisenlinien im Sonnenspectmm nachweisen konnte,

haben wir jetzt deren Tiele Tausende.
Indessen ist es nicht nur die Anwendung der Photo-

graphie, welche diesen Portschritt gezeitigt hat; die vervollkomm-

nete Herstellung der Spectren hat ebensoviel bei^tragen, wie

die bessere Art, sie zu fixiren.

Es gibt bekanntlieh zwei Methoden, ein Spectnim zu

erzeugen; nüttels Prisma und Gitter. Während früher fast
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nur Prißmen l^enutzt wurden, nimmt man jetzt mit Vorliebe

Gitter, die heute in oogeahnter YoUkommenheit hergestellt

werden.
Et war Fraunhofer, d«r samt m Anfang des Jahr-

hnnderts daranf anfmerkeam maehle, daei Lieltt, wenn ea

durch eine Anasabl sehr enger dieht nebeneinander befind-

licher Spaile gegangen, ebenso m einem Speotrom auigebreitet

wird, wie wenn es durch Priemen geganj^en. Eine "Reihe

solcher Spalten nennt ni^n nun ein optisches, oder ein iJitTrie-

tionegitter. Frannhofer stellte pich die prst^n Gitter her, indem
er feine Driithe parallel nebeiitüüaiider ausspannte, die

Zwischenräume bildeten die Spalte. Später benutzte er berusste

Glasplatten und zog mit der Theilmaschine Linien in den Buss,

wodorefa dieser weggewischt nnd so spaltfftnnige durehsiehtige

Oeffiinngen gesehaffen wurden.

Nun zeigt die Theorie, dass die Spectren desto länger

und desto besser werden, je enger die Spalten nebeneinander

liegen, d. h. je mehr Linien pro Millimeter jcrezoiron sinrl. und
je genaner gleich die Abstände zwischen je zwei Spalten sind;

beides erfordert ausserordentlich vorzüsrliche Theilmaschinen.

Eine solche stellte sich zunächst der Mechaniker Nobert in

Barth in Pommern her; er überzog Glasplatten mit Silber und
zog in dieses die Kitzen hinein. Es gelang ihm so bis zu
300 Linien pro Millimeter zn ziehen, nnd die Nobert'sohen

Gitter waren in der ganzen Welt berOhmi Weiter ergab dann
Theorie und Yersneh, dass dieselbe Wirkung, ein Speetnun
hervorzubringen, aneh durch eine unbelegte Glasplatte hervor-

gebracht werde, in welche mit feinster Diamf^ntspitze parallele

Linien eingeritzt fiind; auch in dieser Weise stellte Kobert
Gitter her.

Ein weiterer Fortschritt Hess sich jetzt nur durch noch
yoUkommencre Theilmaschinen erreichen. Bei denselben wird

das Schneidewerkzeug, in unserem Fall der Diamant, dnreh
eine feinste Sohraübe fortbewegt, nnd es kommt alles daranf

an, dasB diese genau, d. h. jeder Sehranbengang ebenso hooh
wie die anderen ist, nnd zwar kommt es hier nidit auf

Unterschiede von tausendstel, sondern von hnnderttansendstel

und millionste] Millimeter an. Rutherford liess eine solche

noch ^ir'-=;ere Theilmaschine bauen, mit der bis zu 700 Linien

pro Millimeter gezo^ren werden können. Bei solchen Theilungen

arbeitet man in nntenidischen Räumen, damit die Temperatur
Bich möglichst wenig ändert; denn mit einer Temperatur-
Sndemng geht eine Ausdehnong sowohl der Theilsehranbe,

als der Glasplatte Hand in Hand, wodoroh der Abstand der
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Strielie sieli ändert Ans demselben Grunde darf dieMaschin<*

nicht darcb Mensohenhand gedreht werden — denn Personen
erwärmen die Räume — sondern durch eine Rii?serhalb des

Theilraumes stehende Maschine, — Das Vollkommenste hat

Tor einigen Jahren Prof. ßowland in B;iitimore erreicht. Er
hat nftoh neuer höchst einfacher aber sinnreicher Methode eine

Sehxaiibe hergestellt, mit welcher man bii zu 1700 Strichen

pro Millimeter ziehen kann. Hit der Maschine sind seitdem

sehen eine grosse Anzahl von Gittern hergestellt und unter

den Physikern verbreitet worden, die alles bisher Geleistete

weit ril^f^rtrpffen. Die Schwierijrkeit liegt jetzt nnr in dorn Auf-
finden geeigneter Diamantspitzen; von hiuiderton. die durch-
rreproht werden, sind nur sehr wenige schart und gleichzeitig

fest genug, um die Herstellung eines oder mehrerer Gitter zu

gestatten; denn bei den grösseren Gitieni sind 150000 Linien

und mehr zu ziehen, und wenn inzwischen der Diamant
stumpfer wird, ist das Gitter unbrauchbar, da es unseharfe

Speotren liefert. Diese neueren Oitter werden meist nicht auf
Glas hergestellt, wo dann das zu zerlegende Licht durch sie

hindurchgeht, sondern auf Spiegelmetall; dann wird das
reflectirte Li- ht zu einem Spoctrum ausgebreitet.

Rowlaiid s Gitter sind zum Preise von 50 Mark an je

nach Grösse und Güte zu haben, ein Preis, der im Vergleich

zu fi-iiher und zur Leistung der Gitter nur sehr billig genannt
werden kann.

Noch eine andere sehr wichtige Förderung der Spectral-

photographie verdankt man Rowland. Während fr&her die

Oittertheilung auf ebenen Platten hergestellt wurde, — wobei
dann hinter dem Gitter eine Linse aufzustellen war, die das

Bild des Spectnims entwarf, und eine Linse vor dem Gitter,

welchi' Jris auffallende Lieht parallel macht — hat Rowland die

Thcihiug auf metallischen Hohlspiegeln anü:ebracht. Diese

Coricavgitter entwerfen selbst ein Bild, ähnlich wie jeder Hohl-

spiegel, so dass die Dazwischenkunft aller Linsen uberflüssig

wird, ein nicht zu unterschätzender Vortheil, da Glaslinsen

Tiel Licht, vom äussersten Ultraviolett sogar alles» verschlucken.

Mit einem solchen Ooncavgitt6r ist der herrliche Atlas des

Sonnenspeotrums von Sowland hergestellt Wir können hoffen

und sicher sein, dass in den nächsten Jahren durch Benutzung
der Rowland'schen Gitter und der Photographie unsere spoc-

tralanalytischen Kenntnisse sehr bedeutende Fortschritte machen
werden
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Fkotopri aphische Betrnchtuiigea*

Von E. Kiewning ia Beriin.

la eintr unserer Zeitschriften fragt ein bedeate&derFaeh**
genösse, ob es »ngesichta der brillanten Beenltate des neuen
Trockenverfahrens wohl einen Pbotographen gibt, der rtick-

wärtF sf hniit n^if die Zeit des nassen Verfrthrens, auf die Zeit

der angestren{4irii nervösen Arbeit mit Silberbad und Collo-

dium, auf die zahiiüsen Zufälligkoiton die das fast erlangte

Besultat problematisch inachtan und sagt dann, dass in der

That nocn eine Anzahl derer seien, die sich gegen Einfdhrung

der TrookenpJatten, Tielmehr gegen deren »beolnte Herrsolun
eti&aben. Dies ist nun factisck der Fall und wenn anob die

meisten der verehrten Collegen das TroekenTerfabren acceptirt

baben und praetisch ausüben, so kann man doch noch sehr

oft den Kla'^elant hören: Bequem sind die Trockenplatten,

aber so Fchöne, feine ßesultate geben sie nicht wie man
ein schönes Collodium -Negativ erreichen konnte mit dem
nassen Prozess. Igt dies der Fall? Ist factisch ein Collodium-

Kegativ harnionischer, feiner in den Lichtern, briiianterV Mit
Tollkommenster Ueberzeugung und an der Hand fast nicht

mehr zn zählender Beweise kann man wohl darauf mit einem
entsohiedenen ^Kein ' antworten. — Denn wenn min Qelegen-
lieit hat, sieh die Arbeiten sehr vieler unserer Collegen anzu-
sehen und zn benrtheilen, so kommt man zu dem Besultat,

dass im Ganzen zweifellos seit Einführung der Trockenplatte

ein wesentlicher Fortsehritt — ganz abgesehen von der künst-

leriRchen Seite — auch in teohnisoher Beziehung in unserer

Kunst zu verzeichnen ist.

Was berechtigt nun wohl zu Aussprüchen, wie den vor-

her citirten, nämlich, dass z. B. eine CoUodium-Platte feinere,

detaillirtere AbdrUeke gegeben hätte, als hente «ne Troeken-
platte. — Mir kommt es so vor, als wenn hier eine Analogifl

TorlSge mit Klagen gewisser Leute über die neue Zeit und
Lobpreisen der guten alten Zeit, in der alles viel besser, viel

solider, viel schöner, ja zweifellos unerreichbar und der Jetzt-

zeit gegenüber unschätzbar gewiesen sei. — Wie diejenigen,

die die gute, alte Zeit so sehr loben und dabei ganz vergessen,

was es beispielsweise für eine Annehmlichkeit gewesen sein

iiiug, wenn man von Berlin nach Frankfurt a. M. oder Leipzig

zur Messe fuhr, dass man gezwungen war, sein Testament
zn machen, oder wenn man einen Brief von Berlin naehWien
zu befördern hatte und er dureh so und so Tie! kleinstaatliehe

Verhältnisse durehpassiren musste, man för das Porto einer
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Boleben Correspondenz ein kleines Capital anzalegen gezwungen
war oder sieli noch der Talgkerzen mit obligater Lichtpntz-

scheere erinnert, wie diejenigen, sage ich, ganz yergessen,

.was diese gute alte Zeit für Entbehrungen und für Unbequem-
lichkeiten, ich will nicht sasen — Entsafiungen mit sich

fühiten, so haben — ullen geblanden — auch diejenigen, die

sioh heute mit so groseem Behagen der heBseren Leiatangen

des nassen Verfahrens ennnem, sicherlich Tergessen» was für

Mühsal , für peinliehe Sorgfalt etc. tnr Ersieinng wirklich gnter

Erfolge bis jetzt nothwendig waren. Im Sommer die mtie,
.im Winter die Kälte brachte den Operateur oft genug zur

Verzweif Inns- Was konnte beispielsweise eine Reihe fort-

gesetzt mit Beharrlichkeit schlecht geputzter Platten nicht frtr

.eine Jaiuose Stimmung in dem Operateur hervorrufen und wenn

.alles Sonstige durch äusserste Sorerfalt ein überwundner Stand-

punkt war, dann kam die veriaagerte Exposition, die die

wenig empfindlichen Platten n<ithig hatten und es gehörte doch
sicherlich an Tielbeschftftigten Tagen des Kovember oder

December (oft auch sogar im Sommer) an keiner Annehmlich-
keit, eine Aufnahme resp. recht gute Pose nur deshalb ledig-

lich noch einmal machen zu müssen, weil das Object nicht

die genügende Ruhe besass, resp. besitzen konnte.

Wo kommt, frage ich, heute wohl noch eine Fehlplatte

deshalb vor, in welcher Dunkelk imraer hört man heut noch
jene obligaten Stossflüche, die unwillkürlich dem Operateur in

.der guten „alten" Zeit entdogen, wenn eine noch so schöne

OolJodinmplatte „Yerwackelt** war, Trockenfleeke hatte, oder

nach dem Trocknen wegen schlechten Vorputzens der Platte so

.recht schön losplatzte. — Der sogenannten „Stimmung" von
Silberbad und CoUodium und der Kinderbilder im Monat
December nnd sonstiger kleiner Uebel gar nicht zu gedenken.

Wehe! wenn Sie losgelassen,

Fehler in dem Silberbad

Und der Photograph verlassen, ^

Ward von seiner rraxis Rath

singt Jacobson von dieser Zeit in ironischer Weise nnd wer
yon den verehrten Collegen ward denn zu der Z^t nicht

einmal von „der Praxis Rath** verlassen und das meist in dem
Moment, wo ihm einzelnen Kunden gegenüber der Rath seiner

Praxis sehr erwünscht gewesen wäre. 0! sie war wohl schön,

die gute alte Zeit mit Collodium und Silber^nrK aber besser?

Das wag ich den beleuchteten Thatsachen gegenüber nicht zu
behaupten.

17
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Aber wie sieh j» alles im Leben Indult und dem Wechsel
unterworfen ist, so auch die Praxis unserer Kunst, das Blatt
hnf «ifh jetzt gewandt. Früher hatten die Photographen die

Miiin lind Noth, heilte haben ^^^Iphe die TrockenplaitPii-

FabiikaiiiiMi. Und uas wird denselben Fsitens der Herren
Collegeii nicht alles aufgebürdet und zuiremuthet, was nicht

alles von ihnen verlangt! Fast sollen die Platten von selbst

ftUeB dasjenige leisten, wu elgenüioh doch erst dann von
ihnen gefordert werden kann nnd darf, wenn eine TersttndniBB-

Tolle und aufmerksaine Verwendung derselben stattfindet. Es
ist das Arbeiten nit den Trockenplatten sehen so leicht ge*

macht, dass ja mehr und mohr die Ani itpure sieh derselben
bodirnon nnd einige factiBch vorzügliche Iiesultate aufzuweis^^n

im Stande sind indoss hat man do*'h nöthig, h(^\ Porträt-

aufnahmen im <iJashause namentlich gewisse Kegeln und Vor-
sichten heim Arbeiten nicht ausser Acht zu lassen, will

anders man gute Kesultate verzeichnen.

Diese Vorsieht, diese Begeln beim ArMten sind gegen-
über den Yorsiehten, die beispielsweise beim nassen Yei&hien
obwalten mnssten, wollte man nur zu irgend welchem erfolg-

Teichen Arbeiten gelangen, so verschwindend geringe, dass
man sich wundern muss, dass sie überhaupt ansper Acht ge-

lassen werden, ja in Anbetracht der Verwendung immerhin
thcnren Arhpifsmaterinis , sowie lohnenden Erfolges ausser Acht
gelassen werden dürften. — Vergegenwärtige man sich einnial,

wie ein jrutes Negativ aussehen muss, das harmonische Ab-
drücke liefern soll. Ein solches muss die Lichter nicht zu

hoeh — zu Icreidig, die Schatten nicht zu tief — zn schwer
geben nnd im Ganzen gehörig ansexponirt — belich-

tet sein!

Wie erlangt man nun ein solches?

Diese Frage l&est sich in drei Theiie zerlegen und dahin
beantworten

:

Erstens: durch richtige Exposition bei der Aufnahme.
Zweitens: durch die richtige Art und Weise der Hervor-

rufung und drittens: und das möchte ich als die Hauptsache
hinstellen, durch die richtige Vertheilung des Lichtes, richtige

Anwendung der Belenchtang.

Ist die Vertheilnng des filr das aufzunehmende Objeot

nothwendigen Lichtes eine richtige, so wird man nicht in
all zu viel Klagen über die heut fabrioirten Trockenplatten aus-

zubrechen haben. — Immer wieder ist zu wiederholen , dass

es angezeigt ist. für Porträt- Aufnahmen zur Erzielinii: von

Plastik und Abrundung mit der Verwendung von OberlLoht

Digitized by



Pliotosxi^^blieli* MrMhtnngoa.

nehi Toriiohtig m sein od«r, wo eine diitrgitehe SeitenbelMieli-

tang nicht am Platze scheint — ein zerstreutes — diffoM
Licht a&mwenden. — Ein Dritttheil recht weichen Ober-
lichts, zwei Dritttheile Seitenlichts ist diejenicre Art der Be-
lenehtung, welche zweifelsohne in den meisten Fällen die aus-

friebigsten Resultate hergeben wird, nur verlange man in dieser

•Hinsicht von den Troekenplatten nicht auch noch, dass sie— einfach aufs Object ^losgeschossen" alle Feinheiten

desselben wiedergeben sollen, wenn durch die Beleuchtung
desMlben dtm Feiohditea nicht gewahrt sind und werden.

Worin liegt der üntenchied der Arbeiten der einseinen

OoUegen? Etwa nur in der Technik? Ich halte eine richtig

exponirte, sauber hervorgerufene Platte und dayon einen rich-

tigen getonten Abdruck noch Innere nicht fi\r genügend, um
sieh d;imit bpfriedigt erklären zu können! Wie sagt Baden-
Prit<'liard in seinem Werkchen: „Die Ateliers Europas"?
Es ist die delicate Anwendung der Beleuchtung, die dem
Bilde erst dazu verhilft, Anspruch auf künstlerisoheu Werth
zu haben , und man mag nun sagen was man wolle, man mag
ein Pnblicnm an befriedigen liaben, welches man wolle, eo— wenn ich mich so ausdrücken darf — „knnstblind** ist

keines, dass es zum Schluss sich doch nicht danach zöge, ein

Conterfei Torzuziehen, in dem alle Details gewahrt sind und
dtih^^r die grösste Aelinlifhlrpit eo ip?o garantirt wird, als ein

Product, welches poircllanartig hergestellt, schöne schwarze

Schatten und helle sclione „Lichter** aufweist. Und das

Publicum zur Abnahme erstgenannter Erzeugnisse und Arbeiten

heranzuziehen und zu bewegen, ist neben der allerdings nicht

zu verleugnenden heut zu Tage ja geradezu beängstigend über«

handnebmenden Jagd nach dem Erwerb Tomehmster Zweck
nnd Sache der Facbgenossen. — Freilich ist es leichter, kurz

zn exponiren, lang hervorzurufen und dadurch ein Negativ
heraus zu ^qnftlen^, das leichten Ansprüchen . ja was die

Hauptsaclie vor der ITand sein mag, den A lisjiriichen des

Publicums genügt, indess — richtig scheints mir nicht zu
sein und die Erfahrung wird solches auch leicht lehren.

Ein Bild, das in allen seinen Theilen harmonisch und
detaillirt ist, darf nicht nur in schwarz und weiss erglänzen

und eben deshalb dem Publicum gefallen, o nein! es kann
oder soll Tielmebr bei bttobster Kraft Tollstftndigste Bondnng
nnd Feinheit in der Zeichnnng nnd Plastik bewahren nnd
solches ist zu erreichen, wie ich spftter ausweisen will.

Aber auch das Publicum — das ja eigentlich — da es

Ton solchen Sachen in Tiden Füllen nichts versteht, sondern
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Äieh nur durch die Empfindmii: für das Schöne leiten läset

und obwohl unbewusst, so doch in den hänfigsten Fällen das
• Biehti^e voiq Unrichtigen za treniK ii weiss — wird zu leiten

- sein und einer gewissen Anerziehung, wenn solche sachgemäss
'betrieben wird, sich nicht ?ersoUiefl8en. Man probira es nar
'»elbewQBst tmd man wird finden, dm diese Worte riehtig

sind. Freilich gilt j» das Wort nicht Uta Alle, aber dai i)e-

wnsstsein , einen groesen Thell eeiner Eundechaft auf den Weg
gabraoht zu haben, sich besseren Arbeiten zuznwenden, ab
den in schwarz und weiss paradironden, sollte jeden Colle.iren

.dazu veranlassen, sein Publicum zu snndii^n und danach zu

erziehen. Zuerst ma? das wohl langsam gehen, ich gebe es

zu, nach und nach wird aber der grösste Theil der Kund-
schaft folgen und Ausnahmen hiervon nur noch zu verzeichnen

sein, die sonst wobl Begel waren.

Wie erlange ich, bo fragt manch etrebeamer Jttnger unseres
Faches, wenn er die Arbeiten anderer Genossen unserer Knnst
sieht, nur diese Weichheit, diese Harmonie in der schönen
Wiedergabe des Modells etc. Die Antwort darauf ist: neben
der eben anj^eführten richtigen Wahl der Beleuchtung des

Obp'f^ richtige Exposition und richtige JSntwiokeiang. des
Negativs.

Sei das Original noch so schön beleuchtet, sei die Charakte-

ristik noch so vortheil iiidi gewählt, ja selbst das Object an
nnd fOr sich bestechend, so wird Alles dieses illusorisch sein,

will man oder kann man nicht durch Beobachtung und Et*
zielung Tollen detster Technik dem darzustellenden Werke den
Stempel der Vollendung aufdrücken und dazu gehört meiner
Meinung nach richtige Exposition und Entwicklung des Negativs»

Es geht also zweifellos die Anordnnn^r der Beleuchtung,

die richtige Exposition und Behandlung des Negativs Hand
in Hand.

Ich will nun nur darauf aufmerksam machen, dass die

grössten Fehler nach dieser Kichtung hin, nämlich: was
lichtige Exposition und Behandlung des NegattTS anbelangt,

gemacht werden. — Es freut eine grosse Anzahl von Collegen,

mit Negativen es beweisen zu können, wie kurz sie im Stande
sind, zu exponiren, ohne dabei aber auch dem Umstand Rech-
nung zu tragen, dass ein Negativ voll und richtig ausexponirt
sein mu«p, um die richtige Deckung bei der Hervorrufung za
erhalten, um kurz gesagt, ein vollendetes Bild zu liefern.

Und im Laufe der Zeit ist dann das Bestreben nach noch,

kürzeren Belichtungszeiten, nach hoch und höchstem plindlichen

Platten so gross, dass eigentlich dem Operirendeu selten ein
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Fabricat ganz zu Dank ist. — Anstotl sieh darauf zu capri*

<UTdD , die denkbar kürzeste Belichtungszeit im Atelier heraus«'

zuquetschen , sollte man viel mehr darauf bedacht sein, dahin'

flieh 711 hemühen, wie man mit einer gewissen Plattonsorte

die denl^l ar schönsten harmonischen Negative przielt. Und
dies erzielt man allein nur durch volle Ausexposition des
Negativs und nicht zu lange Hervorrufung.

Um ganz gleiehmassige Resultate zu erlangöii, wird in

manolien Ateliers naoh der Uhr berrorgerufen
,

beispielsweise

Ar eine Plattensorie mit bestimmter Empflndliobkelt 2Vs bis-

3 Minuten und danach die Exposition geregelt, wenn eveni*

das Negativ zu kurz oder zu lang belichtet erschien. — Es
ist dies eine sehr zu empfehlende Methode in viel beschäftigten

Atelier«', wo ununterbrochen am Tage aufgenommen wird —
für Diejenigen, denen indess die Kundschaft nicht so viel zu

schaffen macht, rathe ich, die Secunden, welche verlaufen,

während die Platte mit dem Hervorrufer bedeckt wird, zu
zählen, bis diö Details des Bildes zu kommen anfangen.

Sin paar solober Versnobe exaot ausgeführt, sagen dem
Operateur sofort, wenn er seine Platte bervormfl, ob solobe

an lang oder zu kurz oder riobtig exponirt worden ist.

Eine zu kurz exponirte Platte durch Herausquälen der
Schatten retten zu wollen, ist, darauf sei hier extra aufmerk-

sam gemacht, einfiich nur anf TCoFtPn der Schönheit dos Bildes

7,u probiren, eine zu lange belichtete Platte lässt sich viel

eher durch sofortige Verdünnung des Hervorrufers , sei es

Oxalat oder Pyrogallussäure und dadurch bedingtes sehr lang-

sames „Kommen" des Bildes retten, als durch Zusatz von
BromsaÜEen, welebe ansserordentlioh bomöopatisob angewendet
werden m&ssen, nm niebt die Licbter zu nart, die Sebatten

zu glasig werden zu lassen. — Damm: riobtige Wahl d»v
Beleuchtung; und richtige Exposition und nun komme ich zum
dritten Passus meiner Betraomungen » riobtige Art und Woise^

der Hervorrufung.
Die Hervorrufung zur richtigen Zeit zu unterbrechen,

damit das Negativ nicht zu intensiv, aber anch nicht zu flau

werde, ist Sache der Empfindung, Sache des geübten Auges
des Operateurs und seiner Urtheilskraft. An dieser Fähigkeit

liegt, ist Beleuobtnng und Exposition riobtig gewftblt worden,
die Erzielung der Gleiobmässigkeit der pbotograpbisoben-

Arbeiten und da wundert es mich, dass bier seitens der-

Oollegen Vorschläge von anerkannten Autoren zur Erleiohteruilg^

der Beurtheilung der in der Dunkelkammer vorzunehmenden so

aebr wiobtigen und subtilen Arbeiten nichtm ebr beaobtet werden,-
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Eine solche Erleichterung ist die Benntzang einer Lftinp^

mit einer orange und einer matten Scheibe zusammen
versehe*!! , anstatt des HuVanlichte?. Es ist dieses Licht absolut

eicher und man lauft ketüerlei Uet'ahi . Sehleier anf den Platten

zu bekommen, hat aber die ausserordentliche Annehmlichkeit,

sein Negativ sehr genau beurtheileu und die Herrorruiuiig

im geeigneten Momeot nnterbreeheii s« kdnnmi.
Di« Lichtquelle eei eine eteto oonstaate — Lunpe, Lichi

oder Gab — damit stete gleiehmässige Beleuchtung enielt

werden mdge, wae, wenn man die Scheiben eines Fenstm
dazu benutzt, we^ren der wechselnden Tages- und Jahres-
beleuchtiin?^ nicht so präcls der Fall ist. — Jeder, auch der

geringste VortlieiJ soll selten, und wer lange bei dem duiikel-

rothen Licht der Laterne hervorgerufen hat, und nun mit
der orange-matten Scheibe probiren wird, der wird bald nicht

nur die Annehmlichkeit des Arbeitens f&r's Auge, &oiiUern

aneh far die Sieherheit in Benrtbeiliing der Negative an
•ob&tzen wiBsen.

Und so wäre ieh denn am Ende meiner Betrachtungen
angelangt, die freilich nieht fiir diejenigen geschrieben sind,

die den Troeken})]attenprocess beherrschen und damit zufrieden

sind, sondern die Denjenifiea, weini es möglich ist, Winke
geben sollen, was sie am Ende zu unterlassen und auf der
anderen Seite zu beobachten hätten, die trotz aliedeni und
alledem dem nassen Process das Wort noch reden, um nieht

blos zweifellose Anhänger der Trocken platte zu werden, sondern
auch Besnltate an erreichen, die sie befriedigen nnd Utten
Arbeiten den Stempel der VoUendnng aufdrücken mOgen.

Das gr$s6te Geheim niss eines tüchtigen Fachmannes in

unserer Branche ist feine Beobachtungsgabe, kfinsllerischea

Yerständniss, Sauberkeit und Accuratesse.

Mit diesen Tugenden ausgerüstet, soll es bei der nöthigen
Energie wohl gelingen.

Photographireu toiu ßalloB mb.
Unter den photographischen Aufnahmen Tcm Ballon aas

stehen diejenigen von Freiherr vom Hagen überreicht da.

Ueber die Art der üerstellnng dieser ausgezeichneten Ballon-
photogrBphien macht Herr vom Hagen in der Zeitschrift des
Deutschen Vereins zur Förderang der Loftsciufffihrt folgende
iaterpssnnte Mittheilungen.

jJiü üedeuluug, welche die i*hotoiz;raphie Tom Ballon aus

baben kann, ist eine sehr grosse and wichtige. Es kann da-
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durch nicht nur der Kriegfuhrimg gedient, sondern auch der

Wissenschaft in ausgedehntem Masse genützt werden. Es ist

einleachtend, dass die Aufnahmen vom Ballon captii aus die

Armiiungs- Arbeiten, Festungswerke, die jeweilige Stellung der

Trappen ete. uigeben und ia gleioher Weise wird der Belftgerte

gewiseennaBsen wie auf einem Plane die Sehansen und 6e-
lagerangsbauten des Feindes ersehen nnd darnach sein Feuer
und seine Dispositionen treffen können. Äuoh der freie Ballon
wird in diesem Falle nutzbringend sein, wenn er mit günstigem
Wind abgelassen, in seiner Fahrt Festungen etc. überHipgt,

vorausgesetzt, dass sieh PerKonen in dem Ballon befinden, weiche
die wichtigsten Terrainpunkte auswählen. Es ist aber auch der

freie, ungefesselte, unbemaniite Italien brauchbar, indem ent-

weder durch elektrische Auslösung oder auf mechanischem
Wege der MomentyersohlasB geffffiiet nnd die Bxpasition der

Platte herbeigef&hrt wird.

Was die Anfnabmen vom Ballon ans betri^, so hat das
Fortbewegen des Ballons selbst keinen Einflnss anf die Auf-
nähme. Selbst Eisenbahnzüge scheinen aus 1000 m Höhe
gesehen, wie Schnecken dahin zu kriechen Aufs peinlichste

muss man jedoch darauf halten, dass die Gondel rnhig h&ngt
nnd keiner der Insassen sie erschüttert

Für militärische Zwecke kommt es besonders darauf an,

sich zu Höhen zu erheben, bis zu welchen die feindlichen

r^oFchosse entweder nicht reichen oder doch eine so unsichere

Chance des Treffen? hn ben, dass man fast mit Sicherheit rechnen

darf ihnen zu entgehen — also Höhen von 1000 m und darüber.

Was ferner die für Ballonaufnahmen passenden Objecte an-

belangt, so ist klares dunstfreies Wetter natürlich die Vorbe-
dingung, üeber grossen Städten, wie Berlin, schwebt immer
eine dichte Dnnst- nnd Ranehwoike nnd macht Ballonanf*
nahmen immer sehr schwierig, nm so schwieriger, je grösser

die Höhe des Ballons nnd je stärker die Dnnstschicht ist.

Bei den Aufnahmen senkrecht Toa oben hatte ich aoerst

in dem Gondelboden ein Loch angebracht, doroh welches daa
Qbjectiv gesteckt wurde; ich habe aber gefunden» dass dies

nicht iiöthig ist und dass man auch Aufnahmen ausserhalb

der Gondel senkrecht von oben machen kann, ohne die Seiten-

wand der Gondel mit auf die Platte zu bekommen. Daher habe
ich mir einen Tisch construirt (Fig. 2-1), der aussen an die

Gondel angehangen wird. Auf diesem Tisch ruht auf einer

Walze ein zweites Brett, aii welches die Camera ange-
schraubt ist.
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aa Tisch mit Hrott 6 zweites Brett, c Walze, ä Camera,
eee Kreibbogen mit Wnikoleintbeihmg und Kiemmschrftube zum
Festbalten von Brett h.

Vermöge dieser OoDstraotton kann ich sowohl schräg nach
Unten wie lenkreeht Ton oben photographiren. Mit einem
DosennlTeau an der Camera nnd einem Kreisbogen (eee) mit

Eintbeilang kann ich jeden Neigungswinkel ablesen. Der

Kreisbogen hat gleichzeitig die Klemmschraube, die den
Apparat in der erforderiichen Neigonp: festhält

Bei senkrechten Auf-
nahmen von oben habe ich

die Erfahrung gemacht, dass

der obere Theil der Matt-

seheibe etwas gegen das Ob*
jeetiv hängt. Ans diesem
Gmnde liabe ieh meinem
Apparat oben ein Lineal ge-
geben, welches einen eben
solchen Maassstab besitzt, wie

die ZahnstRHs-o dcp Triebes

unten. Kine Schraube dorn

Holz vor die Mattschc ii e und
eine an dem Holz vur das

Objecti?, halten das Lineal
nnd es ist daher ermdglicht

die Platte genan senkrecht

znm Objectiv zu stellen.

Fernerhabe ich aufmeiner
Camera 18 : 24 eine zweite

9:12 anbringen lassen Oben
und unten nehme ieh das-

selbe Objectiv: La^re der

Mattscheibe /.um Objectiv ist bei beiden Apparaten gleich,

icb kann daber eben einstellen , dabei unten gleiehseitig das
Bild machen. Heine Aufnahmen eind auf Seblenssner^ nnd
Beemaert- Platten gemacht; ersteresind mir aber lieber, da sie

nicht 80 empfindlich sind wie Beernaert'eehe Platten. Zwischen'

orthoohromatiscbeu und gewöhnlichen Platten habe ich keinen
Unterschied gefunden. '

Objectiv hnbo ieh Siiter- Aplanat mit Sinter- Moment-
verschluss und AntiplmiPt Steinbeil, mit Taibot sehen Verschluss.

Bei den Auinahuieü auf Eastman -Negativpapier habe ich ge-

funden, dass man sehr kräftig entwickein muss. Ein der-

artiges Negatif copirt awar langsamer, aber die Papiertaer'
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kommt nicht zur Goltnnü. — Das Einölen ist doch nooh 8dhr
piijuitiv und ich copire immer ohne zu ölen.

Tntf're^firen dürften vielleicht Versuche mit Auer'schem,

Gasglühlicht im Vnr!:!:rö8seriingS{\pparat. Es wurden Ver-

frSsficrungen bei solchem Licht hergestellt und liefert die

iniia Romain Tal bot in Berlin Verfiiosseiungsapparate

(Sciopticon) mit Gasglühlicht. Dieses Licht ist bläuiichwelss

und flackert nicht.

» HeUigkeitsmessungeD im Spcctriiui uud quantitatiTe
Speetralanalyse«

Von Dr. Hngo Erftss in Hamburg.

Fraunhofer^) war der erste, welcher die Lichtstärke der
einzelnen Theile des SonnenepeetrumB zu bestimmen Tersuchte,

Das von einem Prisma erzeugte Spectrum wurde mit einem
t^ernrohre betrachtet. Das halbe Gesichtsfeld war durch einen
um 45 Grad gegen die optische Axe geneigten Spiegel ver-

deckt, welcher das Licht einer kleinen Oellainpe reflectirte.

Diese VerirleiL'hsÜamme wurde in solche Entfernung gebracht,

dass die Helligkeit des untersuchten Spectralbezirkes gleich

derjenigen der Oelflamme zu sein schien. Bezeichnet man die

giüsste Liclitätärke des Spectiums zwischen den Linien 2).

und £ mit Eins, so gibt Fraunhofer für die Hauptlinien fol-

gende Zahlen:

'S C Z) E Q- S
0,032 0,004 0,64 0.48 0,17 0,031 0,0066.

Die meisten dieser Zahlen hnhon nur eine geringe Ge-
nauigkeit, aus dem einfachen Grunde, weil die Vergleichung

der Helligkeit der gelbrothen Oelflamme mit anders gefärbten

Theilen des Spectnims überhaupt nicht exact moglioh ist, aiUS;

physiologischen Gründen. . .

Eine andere Method« schlug Yierordt^) md später

D^raper^) ein.^

( . Er enetste die Soaia an dem 8ealenrohre seines Speetral^>

apparates durch einen, horizontalen Spalt, wislcher doroh'

Lampenlicht beleuchtet wurde. Ueber das Speetrum legte

1) D«iikielir. d. Mttnch. Aoftd. 1814 «nd OUberte Ann. 56, S97, 1817.

8) Pot??. Ann. 137, 200. ISSS.

») Phil. Mag. 6, 8, 75, 187».
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sIqIi durch li^^Ütxiuu dieges SpaittB aa der ktzteu PrismeD*
fläche ein weisser Streifen, während oberhalb und unterhalb

demlben das Spectram rsiD siehtbar war. Die HilfsItehtqiaeUe

wurde dann so weit geschwächt, bis eine Zornisehang von
weissem Liohl xa der betreffenden Spectralstello nicht mehr
erkannt werden konnte, und die Helligkeit, mit welcher die
Spalte dann bolenchtot war, als Msss för die Intensität der
Speotraifaibe angenommen.

Yierordt's Resaltate

B C D E F G S
0,022 ai28 0,78 0,37 0,128 0,008 0,0007

•m

zeigen eine zieuilicbe Uebereinetimmung mit derjenigen Fraun-
hofer'«.

Wie AI a c 6 d e L e p i n a y uiiJ >i i c a i i ^) nahmen C r o v a und
Lagarde^ als Mass der Helligkeit der verschiedenen Theile des
Speetmms diejenige Intensität, bei welcher Ton dem betreffenden
Lichte beleuchtete feine Details steh noch onterseheiden lassen.

Sie führten also die Sehschärfe des menschliehen Auges in die
rntcTBuchung ein. Zu diesem Zwecke wurde vor dem Sprit
des Apparates eine Platte an«^eliraeht, anf die f^ine jzrosse

Anzahl feine parallele Striche geritzt odor photofjraphirt waren,
deren Richtung senkrecht zum Spalte stand. Das Speetrum
erschien dann von feinen Strichen durchzogen und es wurde
die Helligkeit verändert bis diese Striche gerade verschwanden.

Die Resultate, welche Crova und J^ngarde nach dieser

Methode erhielten, sind, wenn wieder das Maximum der Hellig-

keit (bei X>B 564) gleich Eins gesetzt wird, für das Sonnen-
speetrum

3 C JD E F
0,005 0,016 0,625 0,172 0,35.

Diese Zahlen weichen nati'irlich in Folge des wesentlicli

anderen Masses sehr Ton denjenigen ab, welche Fraunlioler
und Yierordt erhielten.

Eine bei weitem grossere praetlsebe WIehtiglreit als die
bisher angefthrten Methoden, die Helligkeit in den verseliie-

denen Theilen eines und desselben Speetmms unter sieh zu
vergleichen, haben diejenigen Mittel, welche erlauben, die

Helligkeit eines bestimmten Speotralbeiirkes einer Liobtquelle

Juuro. der Vhy». 2, 2, 64, 1881.

<) 0. B. 98, SfiS, 18S1.
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mit derjenigon desselben Bezirkes einer anderen Lichtquelle,

oder auch derselben Lichtquelle, nachdem ihre Strahlen eine

Absorption in einer Schicht einer Lösuns: erlitten haben, zu
bestimmen. Die letztere Methode führt bekanntlich zur quanti-
tativen chemischen Spectralaualy se, wie sie von
Yierardt begründet worden ist

Aniffthrliehe Hitth«]inigeB bierftb«r findeii sich in dem
grundlegenden Werke von Vierordt^), lowte in dem Tortreff«

Beben Buche von H. W. Tegel welche Bengenigen, weleber
eingehendere Arbeiten wif diese» Gebiete Yornelunen will,

niebt dringend genug empfohlen werden können.

Die quantitative chemische Ppectralanalyse lioiubt auf der

Messung der Helligkeit von Absoiptionsspectren, und /war auf

der einfachen üeberlegunp. dass je mehr Licht abßorbii i wird,

um 80 mehr absorbirende Substanz vorhanden sein muss.

Sobon Bahr und Bansen^) benutzten den Spectralapparat

Hir BeBtimmong des GebalteB einer Dydinll^snng, sowie
Freyer*) snr Bestimmung des Farbsteffgebsltes des Blntes,

aber erst Vierordt gab eine einfache Abänderung des Spectral*

Apparates an, welebe eine leiobte Vomalune derartiger Arbeiten
ermOgliebt

Es möge Licht von der Intensit&t J beim Durchgange
dnrob die Sobiebt einer Substanz von der Dioke 1 berunter-

gebraebt werden anf die Intensitit — . Dnrcbl&oft dieses Lieht
n

eine zweite, ebenso dicke Sobiebt derselben Substanz, so wird

die Intensität desselben beim Anstritte sein Nacb dem

Durcbgange durch m solcher Schichten ist sie

oder wenn J 1 ge^-eut wird:

Ti Iiij' «s — also w n
w m m

Der von Buusen und Roscoe^) eingelührt^ Kxtinctions-
eoefficient ist nun der reciproke Werth derjenigen Dicke,

^) Bl« AowMiAaiiff <!•• BpMtndftppavstM stir Ifhotometri« d«r Ab«
Mrptlomapectren und zur qu^mtitatlven ehem. An»IyM. TtttiingftO, i87S.

*) Pnctitcb« bpectralanalyse. NördUngeo, 1877.

>) Am. d. dienl« und Fhariii. 187, 80, 1866.

4) Ann d. Chemie und Plmn. IM, IM.
^) Pogg. Ano. 101, 285.
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^volche eine Su^^^'tfinz haben miis« um die uraprüngiiohe Licht»

sUirke anf ^/jq ihres Wertbes herunter zu briogen.

Setzt man

und J* ^ ~,
o 10

so ist et der Extiootioofiooeffioieat uud es ist

la«*»« also «•«

—

^— '

m
und wenn mau übereinkommt, stets mit Schichten Ton der

Dicke 1 (z. B. 1 cm) zu arbeiten, so ist

d. h. der Extinetionsoolffieient ist gleich dem nega-
tiven LogarithiDUB der übrigbleibenden Helligkeit

Wenn nnn in dieser 1 cm dicken Schiebt einer LSsuof?

die Absorption bewirkt wird durch iie Anwesenheit färbender
Moleküle. ^ kann man sich die Schicht zerlegt denken in

£r Schichten einzelner solcher Moleküle und je eoneentrirter

die Lösung ist, desto grösser ist a?, um so stiirknr wird die

Absor|ition sein, so dass der Extinctionscoefficient proportional

der CoDoeutration ist. Deshalb besteht die Gleichung
c : a *= c' : a',

wo c, a und c', «' Ooneentration und Extinctionseo^ffioient

zweier Lösungen derselben Substanz sind; oder
c c' _

d. h. das Verhältniss der Coneentration zum Ex-
tinctionscoefficienten ist eine Constante. Vierordt

nennt dieses Verhältniss A das Absorptionsverhältniss.
Auf die Bestimmung desselben läuft die ganze quf^ntitative

Spectralanalyse hinaus. Wenn man von einer Lösunii mit

bekannter Coneentration c optisch Ijcstimmi, so hat man A
für die betreffende Substanz gefunden und kann bei einer'

Lösung mit unbekuiiuter Coneentration c' durch optische Be-

stimmung von «' die Grösse e' berechnen ans der Oielehung

a nnd «' werden gefunden durch Bestimmnng von und
diese Grösse, die Liehtstiürke einer bestimmten Spectralregion,

nimmt Vierordt als proportional der Breite des Eintrittsspaltes

an. Den negativen Logarithmus der Spaltbreite, welche hier

als Mass von o. und et' in Betracht kommt, entnimuit man-
entweder einer Logarithmentalel , oder bequemer den Tafeln,

welche zu diesem Zwecke den angeführten Werken ?on Vierordt

und H. W. Vogel angehängt sind.
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Zur Vornahme quantitativer Analysen gab uns Vierordt
folgende Einrichtungen des Spectralapparates an. (Fig. 25.)

Der gewöhnliche Eintrittsspalt des Apparates wird ersetzt

.durch einen Doppelspalt 6\ dessen obere und untere Hälfte

.(Sj und Si) jede füi" sich durch eine Micrometerschraube mit

.getheilter Trommel (fj und t^) messbar beweglich ist. Diesen
beiden Spalthälften entsprechen im Beobachtungsfernrohre
zwei unmittelbar übereinander liegende Spectren. Dieselben

sind gleich hell, wenn beide Spalthälften gleiche Breite haben.

Wird vor die eine Spalthälfte eine lichtabsorbirende Lösung
gebracht, während durch die andere die Strahlen der Licht-

quelle ungeschwächt dringen, so wird der letztgenannten

Spalthälfte im Beobachtungsfernrohre ein helleres Spectrum
entsprechen. Dasselbe muss nun verdunkelt werden, bis es

dieselbe Lichtstärke zeigt, wie das Absorptionsspectrum und
diese Verdunkelung geschieht durch Verschmälerung der be-

treffenden Hälfte des Eintrittsspaltes; die übrig bleibende

Lichtstärke (einer bestimmten Stelle) des Absorptionsspectrums
wird somit schnell und sicher gemessen durch die an der

Schraubentrommel ablesbare Breite der verschmälerten Spalt-

hälfte. Hatte man z. B. die Breite derjenigen Spalthälfte, vor
welche die absorbirende Lösung gebracht wurde, gleich 1 ge-

macht, also etwa gleich einer Umdrehung der Mierometer-
schraube, so gibt die Ablesung der zweiten Trommel, nachdem
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man gleiche Lichtstärke in den beiden Spectren hergestellt

hat, direct die gesuchte Grösse J'.

Bei der von Vierordt angegebenen Einrichtung wird der
Spalt einseitig, unsymmetrisch zur optischen Aie ge-
önnet, und da den beiden Spalthälften bei der Messung ver-

schieden grosse Breiten gegeben werden, so werden zur Er-
zeugung des Bildes in der oberen und der unteren Hälfte des

G^ichtsfeldes Strahlen von etwas verschiedener Wellenlänge
beitragen und dadurch einen Fehler hervorrufen, welcher in

Fig. 26.

vielen Füllen allerdings unwesentlich ist, jedoch unter Um-
ständen eine erhebliche Grösse annehmen kann.

Zur Vermeidung dieses Fehlers habe ich ^) einen Doppel-
spalt mit symmetrischer Bewegung der Schneiden eonstruirt,

wie er in Fig. 25 sichtbar ist. Bei demselben sind immer je

zwei einander gegenüber liegende Spaltschlitten durch einen
auf der Rückseite liegenden Hebel mit einander verbunden
und zwar derart, dass sich diese beiden Schlitten gleichmässig,

aber in entjregengesetztem Sinne bewegen müssen; dabei bleibt

die Spaltöffnung stets symmetrisch zur optischen Axe. Durch

») Rei>. d. Phya. 13, 217; Ztschrft. f. aualyt. Chemie, 21, 182, 1882.
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diese AnordDim^ wird der aBgedevfete Feliler Terniditet, wie
solohes von Vierordt^ durch Meesangen Uber dM ganie
Spectrum und von Dietrich^) theoretisch nachgewiesen wurde.

Bei allen Messungen darf man sieh nur eines sehmalen
Spoctralbpzirkes bedienen, um einen Streifen möiirlichst homo-
genen Jjii'htHS zu benutzen. Zum Herausschneiden eines

solchen Spectralbezirkes ans dem übrigen Spectrum dnrch den
Vierordt'sehen Oeularspalt k. Fig. 26 zm^% die Anordnung
desselben, wie sie an dem von mir construirten Universal-

8peetr»l-Apparftt6^ getroffen ist Der Selileber h trfigt ein

Fadenkreuz und den Oonlftrepalt h. Das ganze Beobaehtnnge-
femrolir kann dnroh die Mierometerschraube anf eine be*
atimmte, an der Theilung Ii ablesbare Stelle dee Speetrams
gerichtet werden. Ist dieselbe mit dem Fadenkreuze eingestellt,

so kann der Schieber b nach rechts jreschoben werden und
die feste Kante des Oeularspaltes k nimmt dann ?enan die

vorher vom Fadenkreuze inne;^ehabte Steliung ein. Die Bieile

des Oeularspaltes kann durch die Micrometerschraube in

messbarer Weise regulirt worden.
Bekanntiieli sind znr Kegnlirnng der Idchtetlrke im Spee-

tmm anstatt der Yerftnderang der Spaltbreite von 01 an,
Hftfner, Trannin, G-ony, Orova, Wild n. A. aneli pola-

risirende Mittel angewendet werden.
Die Yierordt'sche Einrichtung zeichnet sich aber vor

diesen Constructionen dnrch ihre Einfachheit und T' bersieht-

lichkeit aus, ferner dnrch grössere Helligkeit des Spectrnms,

namentlich im stärker brechbaren Theile, und endlich durch
den Umstand, dass der Apparat durch einluclie Ersetzung der

gewöhnlichen Eintrittsspalte dnrch einen Doppelspalt, sowie

dnroh Einftbrung des Oonlarseliiebere, weloher sieh anoii an
anderen üntersnehungen nfltzlioh erweist, dem yoriiegenden
Zwecke dienliobi gemacbt werden kann.

JBiniges über die Gegenwart Tind Zukunft der gesammten
Photochemie für die Klein- oder Haus -Industrie.

Von Joseph Lemling in Marmagen, Poet Urft (Rheinland).

Getreue, hilfreiobe und gesohiekte Mitarbeiter haben die

Künste, Handwerke und so viele Industriezweige znr Förderung

1) Wicri. Ann 357, 1877.

2) Die AnwaDduDg des Vierordt'schea Dappeltspaltes in der Speotral-
jLnalne. Sfa&ttgart 2881.

Br« d. Dmfioli. Chem. Om. 19, 8789, ISSS.
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ihrer Arbeiten an der photosraphisrhpn Optik und Chemie,
welche von opferwilligen und uneigeiiiiutzigen thätigi3n Forschem
SO unzähligen Hilfeleistungen ausgebildet worden sind.

Dieie opti8ali«ebeml8äi«ii HUfsmittel kOonen auch unab*
.hangig TOm Gross - Gapitale ihre gaiise T]i&tigk«it entfaltan -7
ttbecall, wo sie eine liebeTolIe Aufnahme und eine ihrem
eigentlichen Wesen entsprechende gute Pflege und eine passende
Verwendnn^f finden, wie solche ihnen ihre Ansbildner in Theil
.werden Hessen.

Wo (üps geschieht, da ist das Wirken der photographischen
Optik und Chemie ein mannichfaltiges und der Erfott? desselben

.ein ausserordentlicher zur Wiederbelebung und zum Aufschwünge
des Kleinbetriebs der Künste, Handwerke und fast jeder Inr

dnstrie.

Verschiedene von diesen dnrch meioe eigenen Arbeiten
nnd Versuche gewonnenen Erfahrungen, welche diesen für

unsere Zeit und die Zukunft wichtigen Zielen dienen, mögen hier

in kürzester Form in diesem geschätzten Jahrbuehe Platz finden.

Es ist ein natürliches Zusammentreffen, dass alle von
mir bevorzugten photographischen Arbeitszweige, welche die

solidesten photographisehen Erzeujrnisse — also wirklich Nütz-
liches, duiier Werthvolles fui Gegenwart und Zukunft der

Lichtbildknnst — liefern, auch für meine WMtergehenden, seit

40 Jahren veifolgten und endlich erreichten Ziele die besten
Dienste thuen, jedes erprobte Gute in das andere eines werth*
YoUen Fortschtitts eingreift nnd demselben Hilfe gew&hren kann.

I. Der Gelatine-Iieliel-Druck,

besonders mein directer Abdruck vom Negative selbst, mittels

Druckerschwärze, liefert die feinsten and haltbarsten Drucke
nicht allein, sondern auch die besten zum Uebertragen auf

Stein und Zink und bildet daher eine Grundlage für die

Yereinfachnng verschiedener Hoch- nnd Tiefdruck-Verfahren.

Die einniohe Art der Cassette, welche daza erforderlich

ist, habe ich immer sur Photographie verwendet und die

erste mir selbst gemacht.

Der Deckel derselben ist nicht durch Scharniere am
Rahmen liefestigt. Auf der inneren Seite des Deckels sind

auch keine Federn, welche bei Anwendung dünner Glas-

scheiben, diese in der Mitte aus dem scharf eingestellten

Focus biegen, wie leicht begreiflich sein könnte.

Diesen Uebclstand habe ich an allen Cassetten des üandels
gesehen nnd infolge desselben oft nnbegründete Klagen Über
^Focnsdifferenz'' der ObjectivLinsen gehdrt.

Digitized by Google



Otgtiiwtrt «iid SSlikviifl der PlMito«li«inl« üe. 281

Wer zur Umkehrnng der Aufnahmen, statt thenrer n&d
unnöfhiger Prismen, die lichtempfindlichen Schichten Ton der

Glassüite aus in der Cnincia belicht'^n will, kann eelbptvor-

Btändlich auch keine Federn zwischen i^ichicht and Deckel
gebrauchen.

An meinen Cassetten sind Federu aussen am Kähmen
befestigt und drücken den Deckel gleichm&SBig in den Falz.

Solohe einfiMshe Yorriebtung der Cassetten ist »nch die

bequemste nnd sweekmftssigste zur Anwendung von troekenem
Negativ -Papier.

Das Papier wird um so viel grösser geschnitten , als das

Brettchen, welchef^ nls Deek-pl dient, dick ict und spannt sich

bei geschicktem Einlegen glatt an die innere Fläohe des

Deckels an.

Wer in dergleichen Sachen sich manchmal nicht selbst

zu helfen weiss, der fuhrt sehr schlecht und erleidet manchen
Verhisi

n. Das von mir zuerst in Deutschland ausgeübte und
allmälig verbesserte £oblepigment- Verfahren

ist für haltbare und vollkommene Papier -Positive das be-
(jTicniPto wvid /wpt'kmässigste , auch in der Thnt das einfachste

und mit den geringsten Vorrichtungen ausfllh^^|;^rpte Verfahren,

wenn man dasselbe in der besten Art anzuwenden versteht,

wie ich längst überzeugt bin.

Dass eine solche Anwendung allgemein geschehen sollte,

ist gewiss sehr nOthig, da — beUäafig bemeifct der
grdsste Theil des Pnblicnms unter „Photographie" die ver-

gilbten oder verblichenen Porträts sich denkt, die es überall

Tor Augen hat nnd seine Achtung vor einer Ennsi» welche
ihm solche Werke geschaffen, eine sehr geringe geworden ist.

Wodurch al>pr der geschickte Photoirraph eine andere und
wahrJieh sehr nothwendi?*^ Auffassung der Photogr;Lj hio

im Publicum leicht begrundeu könnte, darüber bei anderer
Gelegenheit mehr.

iJuick die Anwendung einiger, memeii verbesserten Kohle-

pigment-Methoden, ähnlichen Yer&hren und mit anderen
Bildschichten, als bloss aus Gelatine als Bindemittel der
Schichtmasse, lassen sich Stein- und GlasgravQren, ohne Aetz*

dampfe — die ich gerne vermeide — für die verschieden-

artigsten Verzierungs- Manieren und Zwecke der Haus-Industrie
anfertigen.

Auch zu Aefzungen in Kupfer und Zink für Hoch- nnd
Tiefdruck, können dieselben Yeilahren dienen.

18
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Eine Ab imk i uncr der Kohlepij^nieiit- Verfahren : — eine

äusseiät dünne Schicht auf feinem Papier — und man hat

4i« «nfMlui» Liohtpftiis*Maihode, weleh« Copiea liefert, die

Ton okemisehen Agentien nioht angegriffen werdmi, was nieht

bloM fbr diese Anwendung — worauf ich keinen Werth
lege — sondern für andere photnohemiaoke Arbeiten ein sehr

n&txliohes Hilfsmittel ist

III. Eine meiner Schmelzfarbenbiidcr-Methoden*)

iielert die feinsten und haltbarsten — iu Steingut, Porzellan,

Email und GUs \vuklieh eingeschmolzenen, folglich vverth-

YO 11 stell Bilder, dient auch in der vorzüglichsten Weise für

andere Zweeke, s. B. snr Beprodnotion Ton Glas* nnd Papier*
Emnleionfl-NegatiTen, daher yon ansterordentliehem Werth« ist.

Bei der zweifelhaften Conseryirun^ werthvoller Anfnahmen
nnd aus noeh anderen Gründen verdient diese Methode die

grösste Beachtung eines Jeden, der Gelatine -Emulsions-
Platten rtnwondet und nicht ohne Denken und Bückaiohten in

den TaL' hinein pb otoizraphirt".
Soiehes „Photographiren" hat wenig Werth, noch

weniger eine Zukunft, weil darin eine grosse Concurrenz ist,

die immer grösser wird und den Fortbestand mancher theueren

Ateliers sehr in Frage stellt.

Die den Emulsions-Negativen lur direeten Benutzung flir

indnstrielle Zwecke in der Regel fehlende Eraftigkeit der
Schwärzen und der Klarheit der Liohter kann diesen Bepro*
ductionen ertheilt werden.

IV. Zur V e r V 0 1 1 k ü lu m n u Ii g d e r M 0 ui 0 n t - P h 0 1 0 g r a p h i e

haben die practischen Bemühungen des Herrn Professor Dr.

J. M. Ed er auf diopoin Gebiete des Fortschritts und seine

höchst ni'itzlic'hen Wetke unstreitig sehr viel beigetrajren.

Die Leistungen der Moment- Photographie, in V^erbmduug
mit der Zeichenkunst in denjenigen Manieren benutzt, welche

loh in meinen jüngeren Schriften mitgetheilt habe, bieten viele

flilüsmittel Iftr alle Kunst- und Industriezweige der Gegen-
wart und Zukunft und zur Beseitigung mancher Lrthümer im
Sehen und Zeichnen.

Ich erinnere hier nur an die bisherigen, durch unser Schf>n

irhg aufgefaesten Bilder des Blitzes, des eleotriseken Funkens,

Tin T. Händchen jueinos Werke«: ,,T)eT Ph otooli em i k or und
die Uaus-Industrie" vollständig bMobriaben, b«i W. Knapp in
HaU* «. ü. 8aato ertehira^D.
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der Bewegungen ton Menschen und Thieren, worüber wir
durch die Bilder der Moment -Aufnahmen eine sehr merk*
würdige Beriehtignng erhalten können.

y. Das Fixirsalz lässt sich aus Gelatine-Schichten
iel schwieriger entfernen, als aus Collodion«

Sohiehten.

Der jeden gesehäftliehen Betrieb der Photographie so

schwer schädigende Einfloss des ZnrQokbleibens von Fizir-

standigen photographiscnen Faciunann bekannt

Gelatine, sowohl auf Glas, als auf Papier, hält, wie ich

wiederholt durch Versuche und Vergleiche gefunden,

leichter Spuren von Fixirsalz in sich zurück, als Collodion

und Papier, welches mit anderen Stoffen, als Gelatine, ver-

sehen ist.

Das Pixirsalz au« dnn Gelatino-Bildsehic-hten zu beseitiii^n

oder iiiist^hridliob zu iii:ichen, habe ich eine Keihe verschiedener

Versuche unteritoinuiea und dafür einige ehemische Präparate
hergestellt, die sich bewährton.

Diese Proben werde ich luit verschiedenen Gelatine-Bild-

schiehten bei Gelegenheit fortsetzen; da dies für genaue Er-
mittelungen nöthig ist.

Eine bequeme Beseitigung oder UnsehadliohniaehunG: des

Fixirsalzes ist fiir die jetzige und künftige Anwendung der

Oelatine-Emulsions- Photographie von unberechenbar grossem
Wertho, wie jeder wirkliche Freund der photochemisehen
Kunst nnd der Erreichung solider Ziele derselben be-
greifen wird.

Wer mir für meiue Experimente einige verschiedene Nega-
ÜTO anf Glas oder Papier «^nsenden vdU, den bitte ich, dass
or solche dasn w&hlt, die

1) nicht mit Alaun behandelt sind,

2) welche lur ihn l\cinen Werth haben,

damit eine beliebige Probe der Schicht mir gestattet ist und die

Mühe der Hückseudung mir erspart wird.

Natron

18*
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Ueber eine Liehtqaelle zum Photograpbiren nsek der
Schlierenmethode.

Vou Professor E. Maoh.

Bei Herstellang von Photographien nach der Schlierea-

methode pflegt man das Bild der gewöhnlich sehr kleinen

Liolrtqnalle mit dem Rande einer die Hälfte des photo-
graphischen Objectivs deckenden Blendung
abzulassen, so dass vorzugsweise nur di©
durch die vSchliere abgelenkten Strahlen ins

Objectiv gelangen (Fig. 27). Man erzielt nun
sehr gute Blattete, wenn man als LiehtqmllA
einen dem Blendnngsrand parallelen (ver*

ticalen) im Saume der Bansenflamrae zur
Weissglnth gebi-achten Platindrahtverwendet,
dessen Bild hart an den Blendungsrand fällt.

Die verAighare Lichtmenge ist hierbei gans
beträchtlich. Ich erhielt mit einem Draht von mm Dicke
und 3 cm Länge bei ^/a

— Secunden fc^xpositionszeit (mit
Beernaert'schen Platten) sehr kräftige Schlierenbiider von etwa
1 om Durchmesser.

Bcinerkungeit über wiflMMfluifllldM AaweDiugMi 4«r
Photormphie.

Von Professor Dr. E. Mach.

Es wird nicht bestritten, dass alle wissenschaftliche Er-
kenntniss von der sinnlichen Anschauuiij? ausgeht. Und in

welcher Weise die sinnliche Anschauung durch die graphischen
Kliusto ülierhaupt, insbesoiulero durch die Photographie
(mit Einsehluss der Stereoscopie) unterstützt wird, braucht hier

ebenfalls nicht weiter auseinander gesetzt zu werden.

Aber die Kraft dir slnnliehen Anschanong kann dnioii

die graphischen Künste noch sehr gesteigert nnd der Spiel^
räum derselben noch bedeutend erweitert werden. Wenn
wir eine grosse Anzahl physikalischer Beobachtungsdaten ge*
sammelt haben, so haben wir dieselben allerdings ans der

directen sinnlichen Anschauung geschöpft, allein dieselbe

niusste am Einzelnen haften bleiben. Wie gross ist dagegen
der Reichthum, die Weite, die Verdichtung der Anschauung,
wenn wir die Gesammtheit der Beobachtungsdaton durch eine

Oorye darstellen I Und wie sehr wird hierdurch die intellec-

tnelle Yerwerthnng erlachtertt Registrirapparaie ond Begistrir*
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methodon werden in der Piiysik, in der Technik, in der

Physiologie, in der Meteorolo^ne , ja fjist in a len Natur-
wissenschaften angewandt und vielfach findet die Photo^?i aphie

hierbei ihre Verwerthung. Wie viel insbesondere Mareym Entwieklnngf der Begistrirmethodea beigetoigen hat, ist

allgemein beksnnt
Selbst in FSlIen, in welchen die nnmittelbare sinnliche

Anschauung gar nichts zu leisten vermag, können für dieselbe

und für die graphischen K&nste durch entsprechende Mittel

nene Gebiete eröffnet werden. Bas Mio rose op unA seine

Leistungen, welche wesentlich auf dem Princip der ßaum-
•vergrösserung beruhen, werden allgemein bewundert. Sel-

tener denkt man daran, wie wichtig auch das entgegengesetzte

Piiücip ist, das der Ra um vcm k leinerung. Zu einer klaren

Yorstelinng der Yertheilung yon Land nnd Meer auf unserer

ISrde wftrden wir wohl dnroh unmittelbare sinnliche An-
flchaunng, durch die weitesten Reisen niemals gelangen, ein-

fach weil das Object für unser Gesichtsfeld zu gross, stets eine

nur schwerfällige intellectaelle Zusammenfassung der einzelnen
Theilo zu einem Ganzen zulässt. Die Karte drängt das Bild

der iranzen Erde in unser Gesichtsfeld zusauimcn. Wn? ist

die geographische Beschreibung Lybiens durch einen Augen-
zeugen, durch Herodo t, gegen die Vorstellung eines Schul-
knaben, der die Karte von Afrika gegenwärtig hat!

Die einzelnen Phasen einer Bewegung, die f&r unsere

tinmittelbare Anschauung zu rasch Terlftuft, flziren wir durch
Momentphotographie nnd können dann dieselben in be-

liebig langsamer Folge unserer Anschauung vorführen. Die
Leistungen von An schütz, die Analyse des Vogelflags durch
Marey, die Momcnthilder von fliegenden Projectilen sammt den
eingeleiteten Lufthowegungen, sind passende Beispiele und
erlSutern das Princip der Zeitv ergrösserung, weiches in

diesen Fällen zur Anwendung kommt.
Hat man mit periodischen Bewegungen zu thun, so

kann man die sogenannte strobosoopische Methode an-
wenden, welche ebenfalls auf dem Princip der Zeitrergrdsserüng

beruht und selbstverständlich auch VerwerthuDg der Photo-
graphie zulässt. Die Bewegungen einer schwingenden Stimm-
gabel Q- (Fig. 28) von z. B. 100 Schwingungen per Secunde
lassen sieb wej^en der zu grossen Geschwindigkeit nicht direet

beobachten. Blicken wir aber auf die Gabel durch eine roti-

rende Scheibe Ä, welche lÜO Spalten per Secunde vor dem
Auge vorbeiführt, so sehen wir die Gabel immer nach Ablauf
einer Schwingung, immer in derselben Phase, also scheinbar
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nihig. Geben aber nnr 99 Spalten per Secunde fim Auge vorbei,

so führt die Gabel, während 1 und 2 ihren Platz tauächeu, eine

Schwingung und tot noeb '/loo mehr (genau V99) ms. Beim
Bliek durch die Spalte 3 Set die Oabel nm ^Iw einer Schwing-
ung vorgesobritten n. 0. w., 80 dass naeh dem Vorbeigang von
99 l^altcD (die erste nicht gerechnet), also in einer Seoande,
die Stimmgabel genau eine scheinbare Schwingung aus-

geführt hat, während sie in Wirklichkeit 100 vollführt hat,

Die Zeit ist aUo für dm Beobachter iUOmnl verprö p^p rt. Es
ist dem Fachmann gegenüber unnöthig auseinander zusetzen, wie
nach dem bUoVoRcopiseben Verfahren Momentbilder gewonnen
werden können, dio in einer stroboscopischen Trommel zur

langsamen Beprodaetion einer ihrer Schnelligkeit wegen direct

nnwahmehmharen Bewegung verwendbar sind. (Verffl. Mach,
optisch -akustische Versnche.

Die Spectrale und strobo-

scopisehe Untersuchung tönen-

derK'rper Prag, Calve 1873).

Sollte uiehtauch das Princip

der Zeitverkleine ru 11 von
Werth sein? In der That,

denken wir uns die Wachs-
thomsstadien einer Pflanze, die

EntwioldangBStadien einesEm-
bryo, die Grileder des D arwin-
schen Stammbaumes der Thier-

reihe phofo^raphisch fixirt und in einer raschen Folge sich

verdrängender „Nebelbilder" vorgeführt! Welchen auch intellec-

tuell stärkenden Eindruck müsste das hervorbringen! Die.

Bilder eines Menschen von der Wiege an, in seiner aufsteigenden

Entwicklung und dann in seinem Verfall bis ins Greiseualter

in wenigen Secunden so vorgeführt , müssten ästhetisch und
ethisch grossarti^ wirken.

Dass UM dabei auch nene Einsichten anflenchten w&rden,
ist kaum an besweifeln. Wäre denn ein Kepler nöthig ge-
wesen, zn errathen, dass die Planeten in Ellipsen um die

Sonne sich bewegen, wenn diese Bewegung räumlich und zeit-

lich verkleinert, soziisrisren im Modell, anschaulich vor^eles^en

hätte? Freilich war diese Erkenntniss schwieriger aus einzelnen

Beoachtun^sdaten stöckweise intellectuell zusammen zu setzen.

Vielleicht trafen diese Bemerkungen dazu bei, die üeber-
zenguug zu befestigen, dass die hier berührten Fragen nicht

allein tou |>ractischem und industriellem, sondern auch tod
philosophischem Interesse sind.

Fig. 28.
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Erfebnisse der Momentpliotogrrapliie.

Mitgetheilt von Professor Dr. E. Maeh in Prag.

Wenn ein Projectil an irgend einer Stelle seiner Flugbahn
tinon oleotriselion Funken ansldst, der dasselbe momentan
belenohtet, so kann es bei diesem Lieht im dunkeln Zimmer
ohne meehanisehen Momentrersohlnss photographirt werden.

Die ersten scharfen Bilder Ton Projectilen erhielten nach
diesem Verfahren Mach und Wentzel und berichteten da-

rüber am 13. Juni 1884 an die k. Aeademio in Wien (academ.

Anzeiger No. 15 v. J. 1884V Änch MomenthÜder von Schall-

wellen in der Luft nach der Öehlierenmethode, deren Prineip

alsbald dargelegt werden soll, wurden damals gewonnen. Da-
gegen gelang: es damals nicht, die Verdichtung der Luft,

welohe das Projectil selbst erzeugt, abznhiiden nnd zwar^wie
Mach erkannte, wegen der za kleinen Proje<^lgeschwindigkeit

(240 M./See.), die eine zu geringfügige Lnftverdiehton^ im Gefolge

hatte. (AosfÜhrlichere Mittheilung: Sitznngsbencht der k.

Academie vom 16. Juli 1885.) Erst als sich Mach mit Pro-

fessor Dr. P. Salcher in Fiume verband und Vorsuche in

einem hierzu creeigneten von der k. Marineacadeniie zur Ver-

fügung" u>'ftteilten Local mit Gewehrprojectilen bei Anfangs-
geschwindigkeiten von 440— ö30 M./'Sec. angestellt werden
konnten, wurde das gewünschte Ziel erreicht. Die Ausfuhrung
der VersQohe nach Maeh*8 Verfahren fibemahm Prof. Salefaer

mit Prof. Bieg] er in Finme. (Jeber die ersten günstigen Er-
folge konnte am 10. Juni 1886 (Anzeiger No. 15 vom Jahre
188(0 an die Academie berichtet werden. Die ausführlichere

Mittheilung von Mach und Salcher eifolgto am 27. April 1887
und ^nirlpich wurde über Versuche von Mach und Halsch
berichtet, welche longitudinale Schallwellen im GIrs bei einer

Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 48(X) M./Sec. ihrer Grösse

und Form nach in polarisirtem Licht sichtbar gemacht and
photographisch fixirt hatten. Endlich hat Salcher kürzlich (Mit*

tbeilung Tom 21. Jnli 1887) durch ein analoges Verikhren
anch photograpbisehe Bilder von Lnflstrahlen erhalten, welche
nnter einem Drnck von 2V9 bis 50 Atmosphären frei oder
gegen- Hindemisse ausströmten.

Der wissenschaftliche und praetische Werth der erwähnten
Versuche liegt darin, dass Erscheinungen, welchen man kaum
durch Schlüsse auf Grund von Hypothesen nr^he kommen
konnte, nun der directen und ruhigen (auch messenden) Be-
obachtung zugänglich geworden sind. Ein Projectil im Fluge
sieht man nicht, weil der Lichtreitz auf die Netzhaut von zu
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kurzer Dauer ist, um eine Empfiuduog ftU82ul586ii. Eine
Schallwell« in der Luft (840 B-8eo. GotehwiDdigkeit) befindet

sieh in demeelben Ml; es konmt aber noeh hinsa, dies die

Loft gewQliolioh überhaupt nioht tiektW ist

Heu eiebt jedoch die erhitste Luft über einem Kaourn
durch das scheinbare Zittern der dahinter befindlichen Oesen-
stände, oder den Schatten oiner Kerzenflnmme im Sonnenlicht

durch die wech«'eln<ie kleine Liehtablenkiini]: in den heissen

Gasen. In der wissenschaftlichen Ausbildung dieser einfachen

Bemeikun^ besieht die Schliprenmethode, deren Anfange bei

Huygheiiü (De formaudis vitris) zu ünden siud, deren Ver-
oUkommnung wir Faveenlt (trevau soientifi^ee

9ig, S9.

und Toep 1er (Beobachtungen nach einer neuen opUsi^en Me-
thode, Bonn 18(U) verdanken.

Um nun auf die Projectilversuche naher einzugehen,

stellen wir ans in F (Fig. 29) eine geladene Leidnerflasche

er, deren ScUieesungsbogen swei Fenken etelien J, II entbfttt.

Das Projeetil P paesirt bei I, Utst daselbst und bei II einen
Funken aus. Das von II ausgehende Liebt l&llt nnf din

Linse L nnd wird in einem Bilde B ?on H gesammelt
Stellt man das Auge nach so erhiüt os von allen Punkten
der Linse L hp\m Ueberspriiiupn des Funken? IJcht. Die
Linse erscheint als ein helles Fel i , von welchem sich das
Projeetil dunkel abhebt. Dem entspricht auch die photo*
graphische Abbildung.

Soli nun die Lnftverdiebtong vor dem Projeetil sichtbar

werden, eo fasst man das Fankenbild B eobaif mit dem Bande
einer Blendung ab* Das Qeelebftsfeld des pbotograpbiaidien
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Apparates K bleibt jetzt dunkel. Allein am Rande des Pro-
jeotils wird das Lioht gebeugt, geht theilweise neben der

Blendung vorbei und bildet das Projectil ab. Auch die

verdichtete Luft vor dem Projectil verstärkt an der be-

treffenden Stelle die Brechung
durch die Linse, ein Theil des

Lichtes gelangt neben der

Blendung in das Objectiv der

photographischon Kammer und
bildet die Grenze der Luft-

verdiehtnng ab.

Das Ergebniss der Versuche
ist ein recht merkwürdiges und
mag durch die beistehende sche-

matischü Abbildung (Fig. 30)

erläutert werden. Vor dem
Projectil Perscheint die Grenze

der Luftverdichtung vv analog

der Bugwelle eines Dampf-
schiffes, hinter demselben eine

andere Grenze, eine Art Achterwelle hh und in dem Schuss-

kanal treten Wirbel vv von erwärmter Luft auf, ähnlich den
Wirbeln im Kielwasser eines Schiffes. Aehnlich wie man aus

der Streckung der Bug- und Achterwelle eines Schiffes auf die

Geschwindigkeit des Schiffes schliessen kann, spricht sich auch
hier in dem Bilde die Projectilgeschwindigkeit aus. Zagleich

erscheint am Bilde der electrische Funke f und die Electroden ee.

Fig. 31. Fig. 32.

Fig. 31 und Fig. 32 zeigen die Abbildungen der photo-

graphischen Aufnahmen nach den in den „Sitzungsberichten

der Academie der Wissenschaften in Wien" veröffentlichten

Tafeln. Fig. 31 stellt ein Versuchsergebniss mit dem Werndl-
sohen Infanteriegewehr (438 M./Sec.) vor. Das Projectil p geht
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Ton links nach rechts durch das Gesichtsfeld und in der Figur
ist die Terdiohtete Lnftwelle vor dem Projectile abgebildet
Fig. 32 seigt die Photographie einet am etneoi Gnedes'telieii

Infiuiteriegewehr (690 M./Seo.) abgetohoeseDen FtojeetUes, wobei
die Erscheinung (Achterwelle und Wirbel) dargestellt ist
Zugleich sind die Eleetroden sichtbar und häufig auch noeh
r in F^tiielc einer hreieförmigen FankenweUe um den Aaeldrangfl^

funken.

Ktwub ütier Ueliehtuiig.

Von Dr. £. A. Just in Wien.

Der Gebraoeh der Gelatine-EmnluonB-Platten ist in dem
Laufe der letzten Jahro ein so allgemeiner geworden, daes man
durch die tägliche Uebung auch in der Behandlung wesentlich
vorwärts geschritten ist Man ist sieherer geworden» man hat
sich eingearbeitet.

In vielen Fällen ist die vorwärtsschreitende Erkenntnigs
nur das Besnitat des längeren HernmRuehens und Probirens

gewesen, weniger die Folge gleichzeitiger theoretischer lieber-

legnng nnd Erwägung. Aber auch diMe hat gewiss Manchen
znm Ziele gefhhrt, nnd wo man ihre Besnltate durch prac-
tische VersQcbe controlirte» wird das Ziel snverltoig rascher
und sicherer erreicht worden sein, als auf dem rein empirisc&en
Wege. Niemand sollte unterlassen, sieh zum Wenigsten darüber
klar zu werden, welche Factoren eigentlich mitwirken, welche
ihrer Grö^Fo 'Wirkungswerth) nach bekannt oder \v(nii:rstens

eonstant sind und welche unbekannt, beziehentlich welche
variabel sind.

Bei der Negativherstellung in der Camera ist begreiflich

det Liehtwirirangsweith ein immer Terlabler. ein «teis sieh

ändernder, während die Empfindlichkeit der Emulsion, ebenso
die Intensität des Entwiekfers als ans den vorhergehenden
Arbeiten bekannt gewordene Grössen zu betrachten sind. Es
ist darum naheliegend, den Werth dieser einen Unbekannten
dnreh Probiren zu finden, um so mehr als Belichlung nnd
Entwirkhuij; sich erf?jinzende Processe sind. Dabei scheint

es verhältnissmässig leicht zu sein, durch pnfsprechen de Ab-
stufung der Entwickler-Intensität, beziehentlich durch allmäh-

liche Verstärkung des anfänglich ganz schwach genommenen
£ntwid[Iers diejenige EntwieUerstärke zu linden, welohe naeh
dem gegebenen Liehtwirknngswerlhe ein harmonisches Bild,

d* h. eine gleichmässig abgestofto Sciuittenscala entwiokeH.
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Immerhin erfordert dieBes Prol>iren und Suchen nach der
rechten Entwiekl erstarke viele praciisolie Erfahrung und kann
tiich bei demselben der tüchtige Operateur zeigen.

Zvmeist wird mML lieber eine kleine Uebemvoeitieii, »nf
die Dormale Entwioklerstftrke besogen, su erreionen Buchen,

um der Gefahr aus dem Wege sn gehen, xn wenig lang ex-

ponirt zu haben. Die Instruction, welche gewöhnlich gegeben
wird, lautet auch dahin, daßs man lieber reichlicher belichte,

mit recht schwachem Entwickler anfange zu entwickeln, um
denselben dann nach Bedarf in seiner Intensität zu Ftpisr^rn.

Diese Vorschrift ist gut, insofern sie eine sichere Ent-

wicklung garantirt, und dies ist besonders dem minder Geübten

viel Werth. Aber sie verleitet zu leicht zu dem Fehlschlüsse,

dM8 es immer ziemlieh gleichgiltig sei, ob mvn mehr oder
weniger überozponire. Und dies ist niehi allein ein Fehl-

sohlnsfl, sondern die Ueberbeliehtung ist überhaupt nur in ge-

wissen Füllen nicht von anderweitiger Beeintrftchtignng dee
Bildes begleitet, nämlich nur in jenen seltener vorkommenden
Fällen, wo die Contraste des Objectes geringfügig sind. In

den meisten Fällen hingegen wird man nach relativ zu starker

BelichtuiJLT durch entsprechende Entwicklung wohl noch ein

ganz biaui^libares Negativ erhalten, aber nie ein solches,

welches den Anforderungen der Theorie entspricht, welches

neben dnrchgebildeten Dohvttendetaile aaoh yoUkommen frei

Ton Soiarisation ist.

Es istja gana klar, dass man sich unter Umständen gern anch
mit dem wenn nur brauchbaren Negativ bescheidet und über
manebe Mangel hinwe<r?if^ht. Ist es doch in violen Fällen über-

haupt unmöglich, ein vollkommenes Negativ zu erzengen, woil

die Öolarisation der Lichter schon früher eintritt, bevor noch in

den Schattendetails der Lichtinduetion^werth erreicht ist. Mit
anderen Worten, der höchste Eiiect der Lichter neben voll-

kommener Detaillimng der Schatten kann auf der photo-

graphisohen Platte so wenig festgehalten werden, wie beispiels-

weise unser Ange Einseiheiten in den dunkeln Schattenpartien

einer Banmstafihge neben angrenzenden hellen Wolkendetails

za erkennen vermag. Beide, das Auge wie die photographische
Platte, sind für 90 bedeutende Constraste der Lichtwirknng

nicht eingerichtet, sie vermögen nur von der einen oder von

der anderen Grenze ein voUkommeoes Bild festzuhalten, nie

aber von beiden zugleich.

Aber wie viel weniger wird man dann ein solarisations-

freies BUd erhalten, wenn man die Belichtung noch nnnOthiger-

weise Terlängertl üm so mehr sollte dies dem Praotiker ein

Digitized by Google



292 StwM au«r Belichtunr

Wink sein, 1. seino Kx})Osition nicht unnöthig lange aus-

sadehnen, weil er su h nur auf Kosten der Vollkommenheit,
der richtigen Abstufung der Lichter jene ruhige Sicherheit der

Entwiektaog •rtohtflt, in dam InterMie, wie so oft gerOhmt
wird, 6i% Ueberbeliditiiiig Torgenommeii wird, und 8. siehM Jeder Aufnahme Toriier dai-über klar «i werden, was man
eigentlich beabsichtigt, ob es sich mehr um die effectroll de*

taillirten Lichter oder mehr um die durchgebildeten, schönen
Sehfittend*»rail8 handelt. Iinir.er <1ann aber, wpnn der Operateur
brillant^^ Wirknnfz' der Lifh*M beabsichtitit . wird er trachten

müssen, die KxjMisition Diöj^lichst zu beenden, wenn die Lichl-

wirkunjr in den Lichtern die Solarisationg^nze erreicht.

Diesen ir'unkt auch zu treffen, ist begreiflieh nicht leicht; ein

feines Oef&hl und lange ErMrang in der BenrthailYing des

Liebtes, Versttndniss beim Entwidceln. nm anf die Belidhinng

soraekiohliessen zn Icönnen» nnd ein wenig GlOelr sind hier

unbedingt nOthig.

Eine wesentliche Rolle spielt natürlich das Object selbst,

beziehentlich seine Beleuchtung. Kann man ?\<-h die Be-
leu<'hfiing seines ObjfcteR c<^lb«:t regeln, wie e« zumeist bei der

Portrataufnahme im Ateiier der Fall ist, dann wird man,
wenn man niebt gerade Cont raste sucht, gerne eine solche

Beleuchtung wählen, welche die allzugrossen Contraste und
besonders die su grossen Llehteffeete am Objeete aassehfiesst

Man wird dies um so eher fhun können, als man bü der
Kntwiehinng doreh die Ueberhöhung der Lichter, sowie in der
Ketouche genügend Mittel an der Hand hat, diese Licht*

effecte künstlich herauszubekommen. Und dann ist eine etwas

längere Exposition, eine geringe Ueberbelichtung nicht von
Solarisation beLrloitf^t, n1«o ijn Interesse ruhiger, sicherer Ent-
wick i n ng ^v ii n s e h e nswerth.

Kann man aber die Beleuchtung des Öbjectes nicht regeln,

ja überhau|)t nicht beeinflussen, muss man beispielsweise die

Landsohaft so anfhebmen» wie sie eben ist, dann ist man ge-

n9thigt, unter den genannten swei üebeln das kleinere su
wählen und entweder snf die Contraste der Liehtm oder auf
die Details der Schatten zu Torziobten.

Die Aufnahmenihigkeit unserer lichtempfindlichen Schichten

ist eben für den zugemessenen Zeitraum lu iroring, die Lirht-

induetion, wo der Lichteindruck entwiekeW>ar wird und, die

Solarisationsgrenze, wo derselbe den Höhepunkt seiner Ent-
wickelbarkeit erreicht, liegen zu nahe beieinander, kurz, das

Liohtwirkungsgebiet ist zu klein, zu wenig ausgedehnt Es
mOsste ja, um immer das ToUlrommenste au emioiitni itbr
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jede einzelne Contrastirung, bezieheotlicb Scbattenscala einer

gewissen AusdohnuDg, eine eigeot cUuia passende Emulsion
genommen werden.

Der ideale Fall ist offenbar der, dass in demselben Augen-
blick das höchste Licht nahe der Solarisationsgien^e kommt,
in dem der tiefste Schatten nahe den Indaetioniwertb erreialii

Es ist denkbar, dast manchmal dieses Znsammentreffen, diese

Uebereinstimmang zwisohen Sehattensealn einerseits and Licht-

wirknagsgebiet andererseits vorkommen kann; es wird aber
mir ein Zufall sein. Der allgemeinst gültige Fall ist un-
bestiittnii der, dass die Eiidpuncte der Schattensi ftla mit den
Grenzen les Lichtwirkungsgebietes der betreffenden Kmulsion
nicht zusaramenfallen. Entweder, wenn das Object sehr

groFse Cüiihaste zeigt, wird dann im Lichte die Solnrisations-

grenze überschritten sein, beror noch der Inductiousweilh in

den Schatten erzielt ht Dann giebt es eben nnr die Alter-

native: „Tollen Ltchtoontrast und feines Liehidetail neben
mangelnden Schattendetails", oder aber: „durchgebildete

Schattendetails neben Sokrisation , also neben Mangel an
Confrapten und an Dofj^illirnng der Liehtstellon

"

Oder aber, wenn das Object keine zu kräftigen Lieht-

eontraste zeigt, wird die Liehtwirkun^i des Tiefschattens F< hon
nahe an den Indnctionswerth herangetreten sein, bevor noch
an eine Solarisirung der Lichter zu denken ist.

Dann liegt die Möglichkeit vor, solarisationsfreie Lichter

nnd durchgebildete Sobattendefails, also ein nahezu toU-
konmenes, harmonisch abgetontes Lichtbild zu erzielen, welches

wohl nicht an sich die vollen Contraste der Wirklichkeit bietet,

immerhin aber dieselben durch die Ueberhöhung bei der £nt-
wicklnng erreichen lässt.

Es ßchliesst sich hieran dio Frage, wie sich die Ans-

dehnung des Lichtwi^kun^ipgebietes bei Emulsionen verschie-

dener Emprtüiiliehkeit stellt Dass durch die ffrössero Heifnng

der Emulsion Inductioa wie Solarisation naher herangezogen

werden, ist selbstreTstandiich. Das Liohtwirkongsgeblet der

mehr emfindUehen Emulsion wird also absolut kleiner sein.

Ob dasselbe aber relativ kleiner oder grösser ist, das ist eine

Frage, die sich auf dem Wege der theoretischen Speculation

wohl kaum beantworten lässt. Aber nach den Erfahmngen
gedif^^cner practischer Landschafter, welche bekanntlich am
meisten unter der zu geringen Ausdehnung des Li<*btwirkungs-

gebietes bei ihren so ausserordentlich errosse Constraste bieten-

den Objecten zu leiden haben, ist (iic weniger empfindliche

Platte der hochempündiichen vorzuzieiieü , nicht nur weil sie
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weniger technische Schwierigkeiten bietet, sondern wetentlich,
weil sie ein auch relativ ausgedehnteres Liehtwirkungsgebiot
besitzen soll. Mit andfron Worten: horhpnipfindliche Emulsion
vermag nach dieser Ansicht eine längere Schatteuseala dps

Objectes nicht in derselben Aasdehnuag wiederzugeben, wie
minder emptindliohe.

And^rBTittts gibt m Gilhid», wrielie f&r die gegentheilige

Anneht spreahen, dut du Liobtwifkangsgebiet woU absolot
kleiner sei. aber relatir dieselbe Ausdeuiung besitzen mftsse.

JHün würde die höhere Empfindlichkeit die Wiedergabe der
ToUen Schattenscala nicht schädlich beeinflussen.

Es eriiKriirt noch die Praf2:c, oh sich die Aiis^ehnun«? des

rii'^htwirkiinnsLTt'ftietes nioht dnrch besondere Zusammen set/.ung

der Emulsion gunstig beeinllussen lässt. Und diese Krage
frillt zusammen mit der, ob Solarisation und Indaction gleich*

geartete Vorgäui^e sind.

Daas der Eintritt der Solarisation BniammenflUIi mit dem
Sichtbarwerden einer Färbung des Silbenalsee, bat VwAhaaer
dieses schon früher beobachtet (siehe: Positivprooess aof Oela*
tine-Emulsions- Papier, 1885). Die Färbung des Silbersalzes

deutet aber einen theilweisen Zerfall desselben an. Würde
die Indnction ebenfalls einem Zerfnil des Silbersalzes entsprechen,

dann hätte man (riiind, beide Vorgänire als gleieharticr^ an-

zusehen und mlisste »-s als \vahr«;rheinlich annehmen, dass
beide Grenzwert he von den eine HaloiJabtrennung beeinflussenden

Chemikalien in demselben Sinne beeinflusst werden.

Ist dies jedoeh — dahin gebt aneb die Ansiebt des Ver-
fassers— niobt der Fall, ist die Indnetion nnr die beginnende
Torbereitung zum Zerfall, die Solarisation aber der beginnende
Vollzug desselben, dann ist die Möglichkeit einzusehen, dass
man durch Zusatz von gewissen, die Haloidabtrennunsr er-

schwerenden Substanzen, die Grenzen des LichtwirknnE:p!icHietea

erweitern könne, mit anderen Worten, dass man irn Stande ist,

Emulsionen zu schaffen, welche geeignet sind, constrastreichere

und doch harmonische Bilder zu erzeugen.

Noch ein Mittel giebt es, das Lichtwirkungsgebiet aus«

sndebnen, das ist die Dielce der empfindlieben £»hiebte zu
Tersttrken. Dadurch wird allerdings die Exposition gans
wesentlich yerlängert, indessen aueb die Solarisationsgrenze

bedeutend znr&okgedrängt. Es ist dies ein Resultat practisober

Erfahrung. Oelegonheit
,
dergleichen zn beobachten, hat man

manchmal an d*'n dicken Plattenrändern, wo die Emulsion
wulstartig verdickt ist. Verfasser dieses machte ganz ähnliche

Beobachtungen bei seinen Versuchen, dicke emphndliobe
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Schichten für Platinotypie herzustellen, Versuche, welche ganz
ausgezeichnete, effectyolle Eesultate ergaben, deren Nutzbar-
machung jedoch an technischen Schwierigkeiten scheiterte.

Der Grund für diese wirkungsvolle Ausdehnung des Licht-

wirkungsgebietes lässt sich so leicht nicht einsehen. Die
Aufgabe, ihn zu suchen, führt in rein hypothetisches Gebiet.

Photographischer Apparat System Austria.

Ein Apparat speciell für Touristen und Alpinisten.

Von Dr. August Moll in Wien.

Nachdem die Landschafts - Photographie durch die iso-

oder orthochromatischen und noch mehr durch die neuen
farbenempfindlichen Platten einen neuen Impuls erfahren hat

und dieser Zweig der Photographie durch die nunmehr er-

reichbaren, in jeder Beziehung befriediiienden Resultate stets

neue Anhänger in Fach- wie Amateur -Kreisen findet, dürfte

Fig. 34.

die kurze Beschreibung eines speciell für Landschafts- und
Hochgebirgs -Aufnahmen construirten photographischen Appa-
rates von allgemeinem Interesse sein.

Für die Plattengrössen 13 X 18 cm beziehentlich 16X 21 cm
bestimmt, besteht dieser Apparat aus einer Balg -Camera, die

zusammengelegt (Fig. 33) ein viereckiges Kästchen darstellt,

das, von den Holzbestandtheilen der Camera gebildet, alle

heiklen Theile derselben, als Visirscheibe und Balg, völlig

transportsicher uiuschliesst.
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Photogr»phie und i:.iectricitiit, 1^87.

Fig. 34 zeigt die R&ck&nBioht, sowie die Einrichtuiig der

GüBtirn. J>M ObjMtiTbrett A ist naoli «uf• und ibwirti Im-
weglioli «nd wird bei etw» sleii «rgtbendea m boiiflii od«r
tiefen Standpiiokten jedes Keigen der Camera Venoiedeii.

Avsser dieser Bewegung ist bei BB eine Vorrichtimg an«
gebracht, wodurch die Visirseheibo nm eine verücale Achse
drehbar ist und kann dadurch entweder die rechte oder linke

Seite derselben dem Objci-tiv genähert oder von demselben
entfernt werden. Die Umstellung für Hoch- oder Querbiider
geschieht durch einfache Drehung des Balges unter Vermei-
dung aller Sehrauben, die Fixirung des CamerahintertheUeä

diin;h den Zapta O, der etwas Unter BB in den Bshmen
eingreÜlL

DasStsÜT ist— nachdem Stockstative fQr Landschsfts-Anf-
nnkmenunverwendbarsind—ein Dreifoss mit verstellbaren F&sse;
es ist 7weitheilip zusammenzulejicn und wird an einer Leder-
handhabe getragen Die Stativsc h raube, die die Verbindung des-

selben mit der Camera vermittelt, ist nn dor letzteren fest

gemacht und somit ist die Aufstellung des Apparates die denkbar
einfachste.

Dem Apparateeind drei beziehunsgweisefünf Doppel-Cagsetteu
beigegeben. Der VerBchlnss derselben «folgt doreh einen
Selinspper (niclit Beiber) und ist ein orseitises Oeffiien der
Cassette aufigesehlossen. Für Hochgehirgs-Anfnalimen ist mit
Rücksicht anf die wechselnden Zustande der Atmosphäre jede
Capsette in einem Sack verwahrt, der neben den betreffenden

Nnmniern ausserdem ein Schreibtäfelchen ZOT Aufnahme aller

die l^xposition betreffenden Daten trägt.

Beim Tiannport werden die Camera mit dem Einstelltueh

und die drei Doppel - Ca&setteu iu einem Tornister verwahrt.

5—6 Doppel -Oassetten beigegeben, die in einer besonderen
Tasehe nntergebraolit sind, während ein Tornister die Camera
nnd einen zugleich als Einstelltuch zu verwendenden Weehsel-
sack fasst und noch Banm für einige CartonS mit empfind-
lichen Platten bietet

PlNitograplüe and Eleclricit^it, im.
Von Dr. James Moser, Doeent an der Wiener Univeisität.

Es sind bald 60 Jahre, dass Herr £dmond Beeqnerel
die photo-eleleetrisohen Strdme entdeokte. Hierbei taadite er
bekanntlioh zwei ehlerirte Silberplatten in selir yerdftnnter

ausgestatteten Apparat werden



Tafü X

Im Wiener Prator.
Momentphotogr. mit Ooldmann's KUustlercamera von V. Aogerer in Wien.

(Photozinkotypie von J. Blechinger in Wien.)

Beilage zu Ed er 's Jahrbuch für Photographie 1888.
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Schwefelsäure und Terband dieselben durch einen Leitangi-
draht. Wurde eine der Platten belichtet, die findere riber im
Dunkeln ffelassen, bü beobachtete er einen Strom. HerrEgo-
roff in Petersburg iiat vor etwa zehn Jahren die photo-electro-

jnotoriscbe Kraft zwischen jodirten Silberplatten gemesaen und
sie in Höhe von ^/^s Volt gefunden.

Dieses Jahr ist es mir nua gelangen» diese photo-electriseheA

Strtne erheUioli m Terstfirkeii dadnreh» dass loli die ehlerirtea^

bromirten oder jodirten Silberplatten optisok senslbllisirta» indna
ieb sie in Farbstofflösungen badete.

Doreh Baden der Platten in Erythrosin, Benzopurpnrin ete.

erhielt ich eine Vcrstfirkünar jdor electrischen Wirkung, ganz
parallel der zuletzt von Herrn Prof. Dr. Ed er eingehend dar-

gestellten Ausdehnung des optischen EÖects. loh konnte ijBi

Sonnenlicht Kräfte bis zu einem halben Volt beobachten.

Auch an dieöer Stelle halte ich mich verpllichtet, Herrn
Hax Bein er, der mir bei diesen noch nieht abgesehloBseiien

fizperimenten assisttrt, meinen verbindUobsten Daj^ aassa-

spieehen.

ErklXrag wmm liektdniek «nd wn Phott^l»«

Von Victüi Anger er in Wien.

(Hierzu nebensteiiender Liohtdrack und Tafel 2.)

Die photograpbiscbe Aufnahme dieser Illustration Ist mit

der Künstler-Camera von A. Goldmann und einem Weit-
winkel-Instmment von der Firma Fran9a is mitBenutaung der
dritten Blende hergestellt.

Die dazu verwondcto Emulsions- Platte (mein Fabrikat)

hatte eine Empfindlielikeit von 25 Grad Warnerke und die

Ikposition erfolgte Nachmittags um 3 Uhr mit der schnellsten

Wirkung des Momentverschlusses, welche ca. V00 Secunde
beträgt.

Das Bild (siebe Tafel J) stellt eine Scene im Wurstel*

Prater dar. Das Zinkclichö ist von Herrn J. Blech Inger
in Wien nach dem Meisenbach 'sehen Princip mit Anwen-
dung des bekannten Asphalt -Verfahrens hergestellt.

Die Aufnahme, weiche in einem sehr gelungenen (neben-

stehenden) Lichtdruck von Herrn Aiphons Adolph in Zittau

in Sachsen vervielfältigt ist, stellt die Elisabethbrucke in

Wien dar.
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Leber uiehUelironuiUsclie objeetlw.

Von H. 0oltz8oh in Berlin.

Wohl mit starkem Minstrauen wird mancher Photojrrnph

Am o\f\^eii Titel lesen. Niehtachromatiseh! (das schwerf illiije

Wort mit seiner doppelten Negation ist nicht zu verm^Mdon)
das klingt ja wie aus dem vorigen Jahrhundert, das ist ja
der RUckBobritt in der beiton Permi

8e wird Tielleiobt der an eeine sorgfältig corrigirten Ob«
ieelife eline Foouadifferen« Gewöhnte »nmfen. Und doeh
lÄnn man ohne üebertreibnng behaupten, dass ftet nnsere
geBammte Photographie, etwa mit Ausnahme des neuesten
farbenriehtigen Yerfnhron«, aneh ohne achromatische Linsen
denkbar wäre: ja, man würde pif*h noch heute vielfach ohne
dios^ lben i»ehelfen, wenn zufällig die Photographie vor dem
Achromatismus erfunden worden wäre. Es liegt nun einmal
in der menschlichen iHatur, zwar unaufhörlich fortzuschreiten,

aber den Fortschritt stets anmittelbar an das Hergebrachte,
angenbliektieh Vorliegende anzuknüpfen. Damm l&llt es

hentxntage Niemandem so leicht ein, wenigstens in Gedanken
eine, von der geschichtlichen Entivioklung gewissennassen über-

sprungene Stufe nachzuholen und eich einmal vorzustellen,

wie sich dns rtoth wendigste Werkzeug des Photographen oime
Achromatismus gestaltet hätte.

Als man noch mit der Farbenzerstreuung der einfachen

Linsen als deren hauptsächlichstem Fehler kämpfte und nur
in Verkleinerung der Oeflfnungen und zum Theil colossaler

Verlängerung der Brennweiten einigermassen daf&r Abhilfe

fand, w&rde man mit Enthusiasmus die Entdeckung begr&itt
haben, dass die Bromsilberplatto nicht wie das menschliche
Auge für alle sieben Farben des Kegenbogens, sondern fast

nur für eine einzige derselben empfindlich sei, nämlich für das
Blau der Spoctmllinio G; dass also die Farbenpracht dor
ganzen Natur lur eine solche Platte so wenig vorhanden sei,

als fiir ein Auge, das durch ein tiefblaues Glas blickt. Eben
diesellte Eigenschaft der Üiumsilberplatte also, in der man
heut ihren wesentlichsten Fehler findet, hätte damals als die

langgesuchte Lösung des Problems erschetnen können: wie
durch Linsen überhaupt Bilder zu erhalten seien, die von den
Einflüssen der Farbenzerstreunng unabhängig wftren. Die
neue Zauberkunst der Photographie hätte sofort alle Welt der^

massen beschäftigt, dass wohl gar die Erfindung des Acluro-

matismus verzögert worden wäre.
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Man h&tte damals ohne Zwoifel sofort auf YergrdBserang

der Oeffnimgeli and Gesichtsfelder gedacht, tinbekümmert um
dio Farbenzerstrenung. Denn dor zweite Fehler einfacher

Linsen, diejenige Verwaschnnir d^ r l^ildpnnkte, die auch bei

einfarbigem Licht durch die aliein ausführbare Kugelgestalt der

Linsenflächen entsteht, die sofrenannte sphärische Abweichung,
welche sich vordem gegen die viel schlimmere Farbenzerstreuung

kaum bemerklich machte, hätte gebietenseh ihre Beseitigung

TerlMigt

Da diese Besehigang nim anoh mit Gl&sern von deiober*

Masse möglich ist, so wftren schon damals sicher im Wesent-
liehen dieselben Linsencombinationen gefanden worden, die

wir heute in achromatischer Ficronsohnft besitzen; auch jene

Zeit hätte ihren Petzval oder Steinheil Liehabt. In Wirklich-

keit jedoch hat dies • Verbesserung auf den wahren Achro-

matismus warten müssen; auch ist erst seil dessen Erfindung

die sphärische Abweichung eigeutiich beiueikt worden. Die
alten Fernrohre weisen an ihren einfachen Objectivlinsen,

deren Dnitlimesser etwa ^Uq der Brennweite betr&gt, stets die

^leieliseitig bioonyexe Gestelt auf; man dachte also noch nicbt

einmal an die darob sweokmftssigere Form mdgliche Yer-
besserung, geschweige an die dureh Linsencombination za
erzielende, welche die Grundlage unserer jetziiren Objective

bildet. Auch noch lange nach Dollond blieb m:m mit dem
Durchmesser der nunmehr achromatischen Objective weit unter

dem gegenwärtigen Mass, weil man die sphärische Abweichung
noch nicht zu bewältigen verstand. Erst iMauiiliofer schuf

flir das Femrohr das jetzt noch Mnstergiltige und Alles, was
anob in pbotographisoben Linsen seitdem geleistet worden ist,

beruht anf der Anwendung seiner Grundsätze. Doch alle

unsere jetzigen Itehtstarken Objeetlye hätten, wie gesagt, aneb
ohne die Zusammensetznng aus verschiedenen Glassorten ent-

stehen können und wenn sie jemals eonstruirt worden wären,

ßo würden sie sicher noch gegenwärtig brauchbar sein. Man
kann sich sogar vorstellen, wenn nun doch inzwischen der

Achromatismus erfunden wurde, dass man denselben anfangrs

keineswegs in der neueren Weise für die l'hotogiapliie uuubar
machte. Die farbenvereinigende Kraft des Flintglases (um die

8aobe so auszttdr&oken) wfbrde man zn yersebwenden geglaubt

baben, wenn man (da nun einmal sieb nicht alle farbigen

Strahlen zugleich vereinigen lassen) die Vereinigung der wirk-

samen blauen mit den unwirksamen rothen, gelben oder grünen
angestrebt hätte. Dies musste ebenso irm^onell erscheinen,

als hätte man bei den für das Auge bestimmten Linsen die

19*

Digitized by



800

QnBicbtbaren nltr&Tioletten odf^r ultrarothen Strahlen berück-
sichtigen wollen, während mnn thatsächlich dabei selbst di»

dunkleren bhiucn und violottt'ii aagger Acht Vi^nt. Mf^n musste
ee richtiger iiudeü, luii dem BJau der S}ie«:traliiiiie Gr vielmehr

diejeoigeu benachbarten Spectralfürlen zu Tereinieren, welehe^

bei längerer Zeitdauer ebenfalls, wenn aueh gehwächer wirksam
uiM wäre geoiii dMwll»« Pirineip gewMMi, mhkm

tum ^«ttwiitig Mi dit riehtige für di« OoottnMfiiNi pkoto»
grapMfefadr Teleskope anerkennt, denn bei der Photographie
der GestiiBe mit oft langen Expositionen müssen anch dleM-
Bchwäfher wirkonden Strahlen die Schärfe der Bilder beein*

trächtigen, wenn sie statt scharfer Bildpunkte Zerstreiiungf-

kreise lief^»rn. Wie nun in diesem Falle die Vollkommenheit
nur unter Zulassung der Foeusdifferenz m erüeleu ist, sa
hätte man auch für die gewöhnliche Photographie es nicht

anders gewusst und verlangt. Purch die Praxis aber musste^

man bald uf die Thatnoh« «ofmortaai werdea« da>t hei

kuaen Bremiweltiii neh roin optiteh oorrigirte Littien gut
keine merkliche Focusdifrerenz zeigen; man mdbito ein-

sokeo, dass es für gewöhnlich auf jene Subtilität gar Biekfe

ankommt und viel practischer ist, die wirksamsten blauen mit
den leuchtendsten gelben Strahlen zu vereinig-on. Dadnrch fiel

denn das sichtbare mit dem wirksamen Bilde zusammen, die-

Foeusdifferenz war l»espitin:t. Beiläufig sei hier erwähnt, da«8

man oft von Focusdiilerenz redet, wo sie gar nicht vorliegt.

Bei manchen älteren Porträtobjectiveu, denen sie zugeschrieben

?pird« ist yielmehr ein ÜiitorBchied in dor BrenniraUio dtr
Rand- und Oentralstrahlen, der eine YerBehiebuttg nach dar
Einstellung mit voller OefTnung nöthig macht, wenn die Bilder

naoh eingesetzter Blende scharf werden sollen. Wenn ein
Achromnt auch nur rein optisch corrigirt ist, so beträgt seine

Foeusdifferenz bei 12 Zoll Brennweite doch nur Va Milliro^^ter

und zu deren genauer Verbesserung wäre das Ümschleifen
einer einzigen Fläche hinreichend, nicht aber das Kmeuern.
ganzer Linsen nothwendig.

So hätte denn also der Achromatismus sich in umgekehrter
Weise entwickeln m&seen, als geseheken ist, mnn er snr Zeit

der Eifindnng der Photograpliie nook nnkekannt gewasea
wäre. Aus der vorangehenden Darlegung folgt aber zngleich^

dass auch der Nichtachrom atismus in der Photographie neben
den vcrsebiedenoii Arten d(?s Achromatismus seine Berechtigung
hat. Kehren wir also auf diesen Standpunkt zurück, so er-

weist sich die Bestimmung der Foeusdifferenz nicht einmal
als eine erhebliche Schwierigkeit. Zwar giebt es auch vom
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Crownglas verschiedene Sorfen, doeh zoicren fiifcp]bon nic^it ent-

fernt solche üntprsf'hiede in Brechungs- und Zerstreuuugskraft

alB dio Flintgläser Man kann Bich deshalb einfach an die

Dnrehschnittseigenschaften des Crownglases halten und die

Focuedifierenz voraus durch KeeiiDung bestimmen. Dadurch
ist mui jedM P)robir«ii8 überhoben, wie et bei Achromaten
mit Foonsdifferciis nicht zq nmg^n ist. Die Beohnnng nun
miebt, dass das blane Bild am ^/sq der Hauptbrennweite
näher an der Idnse liegt, als das gell o Um diesen B«br^
hat man also nach geschehener Einstellung die Camera su
Terkürzen. Und zwar gilt dieser Werth für nlle Entfernungen
des Gegenstandes von der Unendlichkeit ^if auf wenige Meter.

Von da ab ist er etwas reichlicher zu nehmen, doch beträgt

der Zuwachs der Correction reihst bei 1 ni Distanz nicht über
den Vierten Ttieil. Bei noch grosserer Anuaheruug, also bei

Beproduetionen oder Vergrdgsemngen steigt die Grösse der
Oorrectien, deeh lässt sie sieh stets in Theilen der Hanpl-
brennweite ansdrfioken und eine einfache Tabelle kdnnte rar
jede Bildweite die zugehörige Focusdififerenz angeben. Für
die weitaus meisten Fälle genügt also der einfache Grundsatz,

nm VöO Brennweite einzu<?chieben. Man kann sieh dazu
Marken auf dem Laufbrett anbringen und n inientlich die Ein-
stellung für unendliche Entfernung fest bezeichnen, die bei

kürzerer Brennweite auch bis auf 15—20 m richtig bleibt.

Wenn das Objectiv in einem Rohr verschiebbar ist, so ist die

Correetion noeh bequemer. Man bringt dann anf dem Avssiig
Thetlstiiehe an, die nm den ermittelten Betrag der Foons^
dififerens Ton einander abstehen. Man schiebt alsdann nur das
Bohr um einen dieser Striche weiter hinein, was sich sehr

genau ausfähren lässt, auch wenn nicht gerade ein Strich auf
den Rand dos äusseren Rohres trifft. Geschieht die Schiebung
ohne Trieb aus freier Hand und dann gewöhnlich unter

Drehung des Rohres, so zieht man die Striche auf der Dreh-
bank nm das ganze Rohr herum.

Die Frage nun, ob man überhaupt mit solchen Miiteln

arbeiten kann, ist in einiger Besehriknlning wohl m blähen.
Da wirkliobe Objeetive dieser Art niemals gebant worden sind,

M ist man einstweilen auf Brillengläser angewies». Der-
gleichen aber sind nnr bei kürzerer Brennweite genaa genug
in ihren Flächen, um grössere Oeffnungen zu erlauben. Will

man also grosse Bilder herstellen, so muss mnn enge Blenden
verwenden. Von I5ri1]englR«ern sind unzweifelhaft die concav-

convexön, die so^Miuinnten periscopischcn , am besten. Man
benutzt sie einzeln mit Vorderblende wie Landschattsiinsen,

Digitized by Google



802

oder stellt sie paarweise nach Art dpr Aplanate zusammen.
Im letzteren Falle sind gleiche Brennweiten nicht am vor-

theilbaflesten ; die Vorderlinge muas etwa die doppelte Brenn-
weite der Hinterlin^e haben.

Die erforderllelie Mtisong d«r Bmoweite geschiobt dmIi
nOgliehst entfernten Objeeten nnd lie wird gerechnet: bei

Lftndsehaftalinsen von der Hinterflache an« bei DoppelobjectiTea

Ton einem Punkte zwischen den Linsen, der der schärferen

näher liegt und gefunden wird durch Theilung des Zwischen-
raumes nach dem Verhältniss der beiden Einzelbrennweiten.

B*i g:leichen Linsen ist dies natürlich die Mitte zwischen
bt'hi^n. Da solche ikilieugias-Objective wegen der geringen

LicLtabsorption an Helligkeit die Achromate übertreffen, so

können die BlendenoiTnungen ziemlieh enge sein. Für Moment-
bilder bei gutem Liebt kann man Via Brennweite reehnen,

doch bleibt im gttnetigsten Falle eelbst eine VergröMening bis

auf ^/e oder Vs der Brennweite möglieh, so daee man nierin

iohon wirklichen Porträtobjectiv* n nahe kommt. Hingegen ist

das scharfe Bildfeld kleiner als bei Aplanaten oder ähnlichen
Objectiven und man muss deshalb, um eine bestirTimtf^ Plfitfen-

gröBse zn d^^-ken , etwas längere Brennweiten w;ihlen. Zur
Schärfe des Hildes trägt natürlich die Abbiendung viel bei,

ausserdem über auch die möglichste Kürze der Exposition, da
man dauu am sieherbien ist, dass nur Strahlen von einerlei

Breohbarkeit snr Wirlrang gelangen. Unter BeitteliBiebtignng

dieser Yerb&ltnisse l^ann man mit diesen einfachen Mitteln

Bilder eräelen, die sich in Niobts ven den mit Aebrematen
erhaltenen unterscheiden. Wenn man vollends, wie es fht

Aufnahmen im Freien am zweekmassigsten ist, dio Visirscheibe

ganz wee1iis«t und die Einstellung bei premesPf^ner oder ge-

schätzter Entfernung des Gegenstandes nur nach Marken an

der Camera vornimmt, bei denen natürlich die Foousdifferena

schon berüeksichtint ist, so haben auch in der Bequemlichkeit

der Baudhabuug die Achromate nichts Toraus. Aber noch
nuÄr, selbst ^e ganse Einrichtung and Fassung der Brillen-

glas• ObjectiTe maeht sich wie von selbst riel sweckmteiger
als die meist übermässig plnmpe nnd schwere Messingfassung

der hentigen Objective nnd hier weisen die Brillenglas-ObjectlTO

geradezu auch den Aehromaten den richtigen Wol'. Man fasse

nämlich die Linsen nicht in Köhren, sondern setze sie in die

Vorder- und Rückwand eines rechteckigen Kastens, welcher

Kaum genug gewuhrt für die Blendungen und den dicht bei

denselben anzubringenden Mom entverschluss, der am besten

ein einfacher Schieber ist. Diese Anordnung ist den unbeholfenen
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fhotograpU« im Hochgebirge.

Ver8chlü8een vor dem Objectiv, zu deueii maa durch die her-

gebraehte Form der FasBangen gezwungen ist, weit vorznsiehen;

denn bei letzteren werden nie alle Tiieik des Bildet wirkliek
gleichzeitig belichtet, sondern, wenn anoh noeh tfo aehnell, nur
Dacheinander. Durch die riohiige Constrnction aber wird zu-

gleich auch jede Erschütterung während der Exposition viel

unschädlicher und das Stativ bei Momentaufnahmeti vollkonimen

entbehrlich. Oanz besondors eignet sich diese Einritlitini*;^

auch für Stereoskopen, wobei ein gemeinschaftlicher Kasten
für beide Objective wie fiir den gemeinschaftlichen Blenden-
und den Momentschieber dient. Obwohl die aulfailende Ver«
nacbl&sBigung des genannten Zweiges der Photographie huipi*
Bftehlieb ihren Grand hat in der Mangelhafttgkeit der Stereoekope,

BOwie in der allgemeinen Unkenntniss der dabei in Frage
kommenden Principien, so spielt in zweiter Linie doch wohl
auch der Kostenpunkt eine Rolle, der natürlich bei Achromaten
in Folge der nothwendigen Doppeleinrichtung sehr ins Gewicht
fällt Diop dürfto also dns Fach sein, auf dem die materiell

fast \verthloseu in iliengiäser am nützlichsten zur Anwendung
kommen köniu d, abgesehen von vielen Fällen, wo für besondere

Zwecke ein billiges, leicht zu beschaäeudeä Objectiv erwünscht
sein kann.

PhotogmpMe im HoebgeMrge*
Von Dr. Paul Gössfeldt in Berlin.

So wenig ein Bildhauer im Stande ist, eine Portrütbüste

aus der Erinnerung zu modeiliren, auch wenn er das Original

häufig gesehen hat, so wenig vermag der Reisende, eine ihm
vertraute Landschaft porträtahnlioli in seinem Geiste zu recon-

stmiren. Im Anblick einer Photographie, an Ort und Stella

yon ihni aufgenommen, yermag er das nahezu; allerdings nieht

so gnt, als wenn er eine Zetoluinng, selbst eine nicut gans
richtige, aufgenommen hfttte.

Eine unentwirrbare Zahl von Einzelmoroenten bringt der

Eindruck einer Landschaft hervor; sie sind aber nicht alle

gleichwerthig, und dem Künstler ist es vorbehalten, durch

sein Werk gewissermassen die Spreu von dem Weizen zu son-

dern, die minderwerlhigen Moniente zu unterdrücken und
lediglich das Charakteristische 2ui Darstellung zu bringen.

Für die Photographie dagegen, welche Allea ohne Answaihl

giebt, gilt LesBing's Wort: Weniges wiie mehr. Daher der

oft Terwirrende Eindruck ihrer getrenen Zeichnung mit den
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fmrblosen Lichtern und Schatten, das geringe Maass kftnst*

leritclier Befriedigung, du sie gew&hrt. Wenn ich denke,

nie inhtlMob iui4 9cMu mit m eine Landtdiaft eneUra«
ffi derni Mitta ioli ttMid; mit wdehw Begferd« ieh ne ämk
m%im Linsen porMttren liess, und wie wenig mir dann sp&ter

dM Bild fosagte, tr<^ seiner Fehlerleeigfceit, m ditngte sick

die Frfl<?^» frnTiz von pelbst auf: Wie wenigr raüss erst ein

solches Hild t u lh-]\ Bedeutung haben, der die Landschaft
ielbst nie ^e>»'ii*'-ii hat?

Trotzdem bleibt das [/huto^raphisehe Verfahren ein Hilfs-

mittel ersten Raoges für den Reisenden und bildet mit dessen,

an Ort und Stelle geführten Tagebaehem die natürliche

Grundlage getreuer SohUdemng. Im Besonderen gilt das fikr

Hoohgebirgsgegenden, deren physiognemischer Eindraek hanpt-

sächlich Ton dem Relief und ron der Vertheilung der Eia«

bedeckung abhängt; beides wird dnrch die Photographie so

gut wiedorgej^eben, wie räumliche Gebilde übr^rhmipt nuf oiner

EboriP n^^Iphildet werden k^'»nnen, und weiiii^or als hei vege-

tationsrtM* hen oder durch Menschenhand beeinflussten Land-
schaften macht sich hier die Farbenblindheit der nur für Licht

und Schatten empfänglichen Platte bemerkbar. Aber man
vergesse nie, dass das Bild nur eine Projection auf einer

Ebene ist, nnd dast bei aoleher ProJeeHon dUe Neigung einer

geraden Linie gegen den Horizont ani dem Bilde einen anderen

Werth erhält, ala der Wirklichkeit entefirioki

Es sind nun hier einige Winke zusammengestellt, welche

eigene Erfahrung und T?itckspraehe mit Lnnd^sehaftsphoto-

graphen von Fach geliefert haben; sie beziehen sich ;tbnr nur

auf das Verfahren während der Reise und lassen die Arbeit

in der Duiikelkummer bei Seite. Es handelt sich um eine

Summe von Kloinigkeiteu, deren jede — wenn nicht beachtet —
as Resultat unbrauchbar macht.

TlranBpoftföhigkeit in schwierigem Terrain letst dem Ge-
meht dee Apparates nnd damit anoh der OrOsse der Platten

gewisse Grenzen.

12 om an cm (4^4 an 6V| engl. Zoll) ist eine em-
pfehlenswerthe Plfittcnirrösfse; je 10 polohor Platten wieoren

1 kg. Mit solchen i'lattoTi habe ich bis jetzt außSL'hliesslich

gearbeitet und fiihle mich nicht veranlasst, zu einem anderen
Format überzugehen.

Je zwei dieser Platten werden in eine Doppecassette ein-

gelegt; das Gewicht der leeren Oassette ist ea. TOg (appreii-

»atiT Vs Pfd.), der geftiliten 430 g also noeli nieht faas
1 Pfand.
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Meine Camera, mit allem Zubehör und 8 Platten in einem
starken Lederkai^ten verpackt, wiegt 6^/io kg, also ca. 13 Pfd.;

das Stativ mit Futteral aus Segelleinwand VIiq kg. Das Ge-
fiammtgewioht 8V4 kg 16Va ^^d.

Jkn Lederkaiten hatte ioli nnpranglieh to elmiehtiii

iMieiit tes er wie «in Tofnister getngen weHen konnte; mit
Bfteksioht auf Schnee nnd Begen sowobL wie anf die grössere

Beqaemliokkeit des Tragens, wird der Kasten jetzt, nachdem
die Tragriemen entfernt worden sind, in einer Art Rucksack

(1 kg) transportirt. Bei langen Märschen beklagten eioh die

Trftger über die Festkantigkeit des ledernen Kastens.

In dem Kasten- befinden sich folgende Gegenstände:

1. Die Camera.
2. Vier bis seoh^ Doppel eassetten, eine jede in einem

Säckohen von rothem Zeug.

3. Eine Daümeyer- und eine Ross-Linse nebst don zu-

gehörigen Blenden; statt des Dullmeyer wird zu-

weilen ein Steinheirscher AnUplanet genommen;
letzterer ist besonders für Momenianfnahmen geeignet

Die Linsen werden ohne Fotteral Terpaekt; die eine

Seite der ofiTeaen Enden wird durch den Deekel
geschützt, der auch bei der Aufnahme dient, die

andere durch eine besondere steifledeme Kappe.
"Reide Linsen (sie liegen oben auf der Camera auf)

sind in einen weichen Loderlnppen eingeschlagen,

und das Ganze der Heiuiiclikeit wegen in ein Stuok
rothes Zeug.

4. Das Brett des Stativs mit Schraube.

5. Ein sehwanes Sammttneh, innen gelb gefüttert; anm
Schutz der Camera w&hrend der Anlnahme.

6. Eine Dosenlibelle.

Wer ganz sieher gehen wiii, kaufe seinen Rdseapparat
in London. In Dentsohland und anderen Ländern werden
moh sehr gnte Apparate gemacht, aber es ist schwerer , die

richtigen Quellen ansflndig %n machen. In England ist die

Nachfrage bedeutend grösser, und swar gerade Ton Seiten der

Amatenrphotograpben , ohne deren MHUlfe man in photo-

graphisenen Dincren ]fin^(^ nicht so weit sein würde, wie man
CS ist. Meinen Apparat hnt C. G. Collins, ö6 Cochrane Street,

8t. Johns Wood, London Nid, geliefert. Mit 2 Linsen,

4 Doppelcassetten und dem Lederkasten kostet er ca. 850 Mk.

£s ist besser, dass der Auszug (Balg) der Camera von

Leder, als dass er von Zeng ist.
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Man achte darauf« dass alle Holztheiie gut polirt sind,

und tom mntaell f&r fimeuerang der PoUtiir, duitt di«
Fraehtigkeit keinen SoluMlen »nrielite.

BiAer pflegte man die Linsen in die Camera einzuschranben;

dae ist, wenn tehneU gearbeitet werden, bald die eine, bald
dip andere Linse gebmncht werden soll, zeitraubend. Ein
sou'onanntor l^iyonettverschluss befestigt die Linse durch eine

einzi,!ze [ieweguug. Vor jedem Gel^ranch reinige man die
AttBstMiÜaijhen der Linse mit dem Led«rUppen.

Das Stativ muss feststehen, das ist die erste Bedingung;
zuweilen erhält man trotz scharfer Einstellung unscharfe Bilder,

weil ein Zittern dee Stativs, in Feige der Maninnlation an der
Gassette (Aossielin des Deekels) stattfand. Mian lasse einige

Sekunden yerfliessen, bevor man den Linsendeckel snr Au<
nähme abhebt

Die scharfe Einstellanp: des auf die matte Scheibe ge-
worfenen Bildes ist natürlich die conditio sino qua non des

Gelingens. Hier ist Gewissenhafiirrkeit und SulitiÜtat erforder-

lich. Man Stolle zunächst ohne Blende bin und contiollire die

Einstellung nach dem Einsetzen der richtigen Blende; im All-

gemeinen benutzt man dazu am besten einen passenden Gegen-
stand des Vordergrunds, fiel Anwendung der kleinsten Blende
erBoheint das Bild auf der matten Scheibe sehr dunkel; man
eonrigirt dann die ursprüngliche Einstellung mit der n&chst-

grOsseien Blende
Wer weitsichtig ist, kann ohne Lupe keine snrerlftssige

Einsteliun? machen
Fiir Hoehgebirgsl;ind?ohaften hat die Lichtfülle den Vorzug,

dass man fast immer die kleinste Blende gebrauchen kann;
je kleiner die Blende, desto schärfer das Bild in den ver-

schiedenen Tiefen.

Man Tergesse nicht, nach Beendigung der Binstellung,

den Deckel wieder auf das Objectiv su setien. Bas Vei^essen
kommt vor, wenn knapp bemessene Zrit Eile fordert. Man
stellt schnell ein, klappt die matte Scheibe auf, schiebt die

Cassette ein , zieht den Cassettendeckel auf, will die Objeetiv-

kappe abnehmen und bemerkt dann plötzlich, dass m^n ihn

bereits in der Tagohe hAi und dass die Platte sich in Ejiposition

befindet.

Das richtige Exponiren ist Erfahi ungssache; die erforder-

liche Secundenzahl hangt ab von der Empfindlichkeit der

Platten« Ton dem herrschenden Licht, von der asimntalen

Bifferens swischen Sonne und der Mittelachse der CHimera, von
der VergrGsserung der Idnse und Ton der Oeffnung der Blende.
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PhologzAphie im Hoohgebirg«. 307

Die gewöhnlichen (im (T<*ffAnsatz zu Momentan-) Platten

Ton Wratteu &r VVaiuwrigbt uud die von Mouckhoven erfordern

2—4 fiMmidfin für ein Bot8*fehei Objectiv mit der kleinsten

Blende. Die Forteobritte, welche neneidings in dem F^oeesa
dea Heryorrufens exponiiter Platten gemacht worden sind,

kssen ein Ueberexponiren Jetzt weniger gefährliefa ereoheinen
ais ein Unteresponiren.

Wenn ein Anfnahmepunkt nur mit be^ondpror Miihf^

und grosspii Kosten erreicnt werden kann, «o ist es zu em-
pfehlen, hintereinander 2 Platten genau gleichzeitig zu ex-

oniren; und dann Analoges fiir 2 andere Platten zu wieder-

oleo, mit der Variation, dags man dem zweiten l'uai eine

andere Exposition giebt, als dem ersten. Bann kann die erste

Platte eines jeden Paaree beim. Entwickeln als Probiiplatte

dienen; man behandelt sie mit dem gewöhnlichen Entwickler
nnd wenn das Bild zu schnell oder zu langsam erscheint^ so
richtet man sich auf die zweite Platte entsprechend ein.

Man verabsäume keine Vorsicht, um störendes Licht ab-

zuhalten: mir zn loifht entstehen liei Schneeblendung sogenannte
Schleier. Aus diesem Grunde hülle ich zunächst einmal die

Cassetten in roth( Säcke (Rath Mr. Spencer's in Chile) und
begnüge mich nicht damit, das schwarze Tuch nur über die

Camera zu breiten. Bas Tnch wird unterhalb der Camera,
die ja oft durch refleetirenden Schnee von unten beleuchtet

wird, festgebunden ; auch die Linse wird damit bedeckt. Ein
kleiner Schlitz, mit einem elastischen Hing versehen, gestattet

die Linse so weit durch das Tuch zu schieben, dass die Ob-
jectiTöffnung frei wird. Der of!ene Einschnitt f&r die Blenden
muBS noch Ton dein Tuche bedeckt werden.

Da? OeiTrien der Cassette behufs Exposition soll voll-

ständig unter dem Schutz des Tuches geschehen. Cassetten,

deren Deckel &ich frei herausziehen lässt, sind denen yor-

SQiiehen, bei denen der ausgezogene Bockel noch mit der
Cassette verbunden bleibt, weil das Tuch besser ftltt und der
Wind weniger störend wird. Alle Cassetten müssen mit
grossen, noch in schwachem rothen Licht erkennbaren Num-
mern I, II etc. versehen sein.

Es ist bei schwer erreiehbaren Punkten nicht zu vermeiden,

dass man bald direct gegen die Sonne, bald mit der Sonne
photographireii muss. Im ersten Falle ist das Objecti? be-

sonnt, erhält diäuses Licht, w&hrend die aufzunehmende Land-
schaft viel Schatten hat. Man musa alsdann das Objectiv

beschatten; am einftchsten ist et, einen seiner Leute so anl^

sustellen, dass er mit irgend einem Gegenstande, etwa seiner
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Kopfbedeckiinjr , ein^^n SchÄtfen auf das Objectiv wirft. Man
öl>eri€uge Bich nhfv auf der malten Scheibe, dass von dem
Mann oder t^eifiem Hut nicht auch etwas auf das Bild kommt.
Ib illen Wfkllvi — «ach wenn das ObjectiT nicht rom direeten

SoMitBliofet getroffm wird — empfiehlt ei rieh, riiien wtkmnm
ÜhemigeBdeii Pappdeekel »«f die Omei» sn legen und den
Boden anter und vor dem ObjeeÜT mit einem dunklen Toeh
sn bedecken. Am besten wäre es, eine kleine Vorrichtung zn
erdenken, welche dem Objpr^tiv jederzeit störendes Licht fern-

hält: etwa eine geschwärzte Eegelfläche, die dne ObjeotiT

omhQllt.

Ge«:ehieht die Aufnahme «o. dass die Sonne gerade hinter

der Camera steht, so bietet die Landschaft meist wenii: Schatten

und wird flach. Am besten werden Bilder, wenn der Azimut&l-

winkel einen mittleren Werth zwischen 0*^ und 180^ hat.

Allgemeine Kegel bleibt immer, dass man die Landschaft
darauf prüft, ob sie viele Schatten enthält; diese müssen
kräftig herauskommen, und ihretwegen muss dann die

poeitionezeit Terlini^ert werden. Weite duftige Femen haben
wenig Schatten. Eomint es also nicht anf den Yordergrond
an, so muss man d ie Expositiontzeit für die Femen verkfirsen

Oft ist CS bei Hoehgebirgsphotographien nicht au vermeiden,
dass ein Tbeil (z. B. Felsen) unter*, ein anderer Theil (loser

Schnee) überexponirt wird.

Oft fasst dieser Linsenwinkel nicht die ganze Landschaft
und dann rnnss man mehrere seitlich nneinanderstosscnde Auf-
nahmen machen; da/u i«1 eine Dosenlibelle nöthig, welche üe
Drebaxe der Camera TeiUcai stellt j sonst passen die Bilder

nicht aneinander.

Ka ist nicht immer möglich, für Uie hinteien Enden des

StatiTB eine annähernd horisontale Unterlage sn erhalten; aia
diesem Grunde ist es praetiseh, ein StatlT anzuwenden, deseen
Beine durch Ein- und Aussehleben terkQnt und Terlingert

werden künnen.
Man unterlasse nie, nach jeder Aufnahme sofort die

nothwendigen Notizen zu machen. Z. B. so: 1884, Sept 18,

4,50 N. Pizzo bieneo Oai 46d*4; Az*" 18*28 : XI, 37. Piz Ber^
8

nina und Scharte, SlöE, l^oss dia 1; 2 -8, ganz klar.

Das will sagen, dass am Nachmittag des 18. Ropteraber

nm 4 U. ÖO M. von Pizzo bieneo ans ein^ Anfufihme des

Bernina und der „Bernmasebarte" in der llimmelsriehtung

S15E-Wage, d. L 15^ östlich vom magneto^en Sttdpnnkt,
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genommen wurde; als Linse diente Rees mit der Blende 1
(feleintte); die Expositionszeit war 2®/,o Secnnden; die Platte

trägt die (ein ^rekratzte) Nummer 57 und lag in der durch XI
bezeiciineteü Seite der Doppeleassette. Dae Aneroid Oa^ gab
die unoorrigirte Ablesung 463-4 min, das Aneroid Az die
ttoeorrigrite Ableäujig 18-28 engl. Zoll — 4G4 ;i mm.

Ctani ToUaUodig Bind die BenMrkiiiigeii nieiii Es fehlt

Aogibe SftBBMUuimvti», dooh w«iM mb» dits wm
dU Angegebene Zelt dieMr W«rth etwa N8<>W ist; dte

Azimathal-DillireiiB iwhoben Sonne und Bernina betrug also fftr

d«n Aufnahmemoment vom Pizzo bienoo N8^W— S 15£ » 115^.

Ueber Transport der Plattten, Einlegen in die Cassctten»

Herausnehmen der ezpooirtexL Plattan, Ysipaokea derselben sei

folgendes bemerkt.

Die käuflichen Platten sind meist zu je 12 verpackt;

sehoü aus diesem Gruade ist es practisch Ü DoppelcagBeiten

bei sieh za ftthren, weil dann der Inhalt des ganzen Packet»
eingelegt werden kann« und man der Sorge flherhoben bleibt,

einen übersehiessenden Rest Yon Platten Uohtdieht wieder m
Terpaoken. Für diese Operation sind im Allgemeinen zwei
Dinge nöthig: £in dunkler Ranm nnd eine Laterne, die nnr
rothes Lieht giebt. leb habe in Amerika die Mampolation
häufig ganz im Dunkeln ausgeführt, hier hfindeit es sieh aber

nur um europäische Verhältnisse. Die rotho Laterne muss maa
ad hoc bei sich fuhren; statt der Gläser nehme man rolhes Zeug
oder rotlies i^apier; meine Laterne — aufgestellt eine vier-

seitige abgestumpfte Pyramide — kann auseinander geklappt
werden nnd nimmt niäit mehr Ranm im Koffer ein als eina

Ideine Sclireibmappe. Ein dunkler Raum ist meist herzustellen.

IxL der Regel haben die Zimmer der Gebirgshotels Läden, dia

man schliesst Zun&chst verriegelt man das Zimmer; dann
verhängt man das Fenster mit der Reise- oder Bettdecke,

löscht das Licht und überzengt sich, ob das Zimmer lichtdicht

ist. Nun zöndet man die gewöhnliche Kerze wieder au und
legt alles zurecht, was man nöthig hat. Ich nehme an, dass

die 6 Doppelcassetten 12 exponirte Platten enthalten, dass

man diese herausnehmen und verpacken, alsdann 12 neno
Platten einlegen will Bazn bedarfman Bindfaden, feines gelbes

oder rothes Ptekpapier, gröberes Packpapier (anoh englisoho

Zeitungen sind gut), «nd dne Anzahl Blätter von der Gross»

der Platten; femer einen breiten Pinsel und eine Radir-

nadel.

Man löscht die Kerzen und zündet die rotho Laterne an.

Die 6 Doppelcassetten — sie tragen die Nummern I und 11^
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810 PbotograplU« tan Ho«hf«Mif«.

nr uad ly «to. — Hegen der Reihenfolge nach da. Man
difnet die ente, nimmt eine Platte iimtie und legt sie auf
pin<»n Bojrpn rlp? feinen Packp^pierf , ?o ?:war, (ins die Seite

mit der empfindlichen Schicht nach obon sieht ; darauf ein

Stück Papier (kein weisses, aber glattes), dann die zweite

Platte mit der Emulsionsschicht gegen das Papier; so fährt

man fort und verpackt die 12 Platten; ist die erste Papier-

hülle umgeschlagen, so legt man Bindfaden um nnd Borgt

daflbr, daie die PltMea sieh nieht gegeneinander bewegen
können. Dsnn legt miin neve Papierhfülen nm, wiedemm
Blnd&den, und wiedetholt den Process wo nOglioh noch ein*

mal. Bei noch grösserer Yorsioht yerpaekt man jedesmal nur
6 statt 13 Platten. Anesen markirt man daa Papier mit den
Worten:

'6 (oder 12) exponlrte Platten, No. . . bis No. . . ein*
(Dalum) (Ort)

gelegt aui . zu

Nun kommt das Einlegen neuer Platten. Das wichtigste,

worauf der Anfänger zu achten hat, ist, dass er die Platte

auch wirklich so legt, dass die Emulsionsseite nach aussen
sieht. Die EmnlsioneBeite seigt einen matten Gluiz, w^lvend
die andere, unbelegte Seite wie eine gut geputzte Fensterscheibe
glänzt. Vor dem Einlegen bat man zweierlei zu thun: Man
kratzt mittels einer Radimadei, in einer Eoke der Platte, in

die Emulsionsschicht die fortlaiifonde Nummer der Serie,

E. B. 73, wenn bereits 12 Platten verpackt sind, und dann
stäubt man sie mit dem breiten weichen Pinsel ab, sonst zeigt

die entwi> kelte Platte schwarze Pünktchen.

Dää Einkratzen der Nummer (statt des Aufklebens eines

Etiqnettts) hat den Yortheil, dass das Zeichen nicht bei dem
Hervorrufen der Platte sich ablast.

Man sehe aneh su, dass man wirklich Nr. 73 in Seite I,

No. 74 in Seite II der Doppelcassetke legt und nicht um-
gekehrt.

Sind nnf diese Weise die 6 Doppelcassettpn gefüllt, so

hat man nur noch in dem Tagebuch die Notiz zu macheji;

Am eingelegt zu

I — 73. II 74, in « 75 etc.— XI— 83, XII — 84.

Dann ist man fertig und weiss bei den nächsten Auf-
nahmen ohne weiteres, welche Nummer in jeder Cassette ist;

und weil man nn Ort und Stelle sofort eine Notiz über jede
Aufnahme macht, so Temeidet man die Gefahr, dieselbe Platte
zweimal zu exponiren.
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Di« pMkete mit den exponirlen Platten legt man zwischen
*Vlanel1hemden und ist dann gegen ein Zerbrechen derselben

-feschützt. In Chile und Bolivien, wo meine Lasten nnr auf
Maulthieren und über schwieriges Terrain geschafft wurden,

ist nicht eine Plnttn sroiirocben : eine einziijo orhiolt v'wipti

Sprung. Zum Schluss erwähne ich aus Dankbarkeit, dass mein
Lehrer in der Photographie der bekannte Lftndachaftsphoto*

graph William England in Londun war.

U«ber Mleropbotogmplile«

Ton Gottlieb Marktftnner-Tnrneretecber in Wien. ,

Nachet construiite eine Camera för Mikrophotographie,

welche er in Verbindung mit einem ßpeciell für diese Zwecke
gebauten Stative verwendet. Die Camera zeigt gegen&ber den

Fi«. 16.

bisher bekannton keine wesentlichen Verbesserungen; sie ist

nur horizontal verwendbar und besitzt einen Balgauszug von
2 m Länge; es kano entweder eine gewdhnliobe EUnetältafel

oder ein weisser Oarton an der Stelle der Tisirsebeibe einge-

setzt werden; das IKld wird, wenn mit Hilfe des letoteren ein-

gestellt, duroh eine am hinteren Holatheil der Oamera seitlieb

angebrachte mit einem Thürchen verschliessbare Oeffnnng

beobachtet. Die Einstellung geschieht bei längerem Balgauszug
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312 U«b«r Hiorophotogr^hi«.

mit Hilfe einer eine Rolle tragenden Stange, welche mittels

Schnurübersetzung mit dem Kopf der Micrometerschraube ?er-

bonden ist. Die lichtdichte Verbindung der Camera mit dem

Fig. 87.

Microscope ist durch ein
System von Messingrohren
gebildet. Neu ist, wie ich
glaube, die Einrichtung am
Stative, welche gestattet, das
Bild des Präparates entweder
in die Camera zu projiciren,

oder bei unveränderter Ein-
ßtellung in das Auge des
Arbeitenden gelangen zu
leasen^ Nachet bringt zu

diesem Behufe die

Objective an einem
vor dem eigentlichen

Tubus postirten pris-

^ matischen Zwischen-
- stück an, in welchem

,,:r sich ein total reflec-

tirendes Prisma mit-

Flg. 36.
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telfl Zahn und Trieb anf und ab bewegen lässt (Figur 35).

Ist da? PrisTTifi, wie in der Fig. 35 ersichtlich, in seiner höchsten

Stellung, 80 werden die J.iehtstrahlen in ihrer Richtung nicht

abgelenkt und fallen direct in die ithoto^^raphische Camera,

Beukt man das Prisma aber herab, so wird das Bild des

Objectes in einen 2,ur optischeu Axe der Camera senkrecht an-

gebrachten Tabus geworfen, durck den dasielbe in der ge-

w^hnliohen Weise beobaehtet werden kuin. Diese Eänriebiiuig

wird zur leiehteren Einstellung nsd.Orientimng, sowie som
Behnfe des Anfsuchens einer günstigen Belenclitnng sieher

• leoht gute Dienste thun.

Auch einen Apparat zur Moment -Microphoto2:raphie con-

Btriiirto Nachet; derselbe beruht auf ähnlichem Principe wie

der obige, nur dient hier das reflectirende Prisma gleichzeitig

•als Momentverschluss. Als Camera verwendet Nachet hierbei

eine^von vier Siiulea getragene veiticaie Hoiücameni(b ig. 36). Der
cum Beobachten mittels des Auges dienenden Tubus toitt hier

gegenüber der optischen Axe des photographischen A,ppmtee
unter einem Winkel von ca. 45 Grad aus, in aeinem Oeolar*

theile befindet sich eine specielle Einrichtung , mittels deren
jeder Beobachter im Stande ist, seine Einstellung ein flir aile-

mal Bo zu regeln, dass im selben Momente, wo das Bild dem
Auge vollstrindie: «charf erscheint, es auch auf der präparirten

- Platte seine höchste Schärfe hat. Der Beobachtende hat nun,

während er das Präparat studirt, nur den Fi nger an dem vor*

ßpringendeü Theil des Hebels zu huUea 1,0. i:'ig.37), dessen anderes

Ende daa total reflectürende Prisma trägt und in dem Moment
auf denselben an drücken, in welchem ihm das Bild Tollet&ndig

conTcniri Natürlich muss für solche An&ahmen Sonnenlicht

oder electrisches Bogenlieht verwendet weiden (Fig. 36 und 37).

Weit zweckmässiger als die eben geschilderte Art der

Aöslösung des Momentverschlusses, dürfte auch hier eine pneu-
matische oder electrische sein, da wohl nirirends selbst die

geringsten Vibrationen so stürend sind, als hei mierophoto-

graphischen Aufnahmen.

Ueber einige Coubtructioiis- Anforderungen und neue
photogrsphisehe ObJeetlTe*

Von Moritz Mittenzwei in Pölbitz (Sachsen).

Zu besserer Beleuchtung: einiger der wiehti^rsten An-
forde runiicn an die Construction der photographisehen übjeetive

im Allgemeinen sowie der weiterhin im Besonderen beschriebenen

20
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sollen im Fol^renden zuvörderst einiLrc mit Hilfn der Onrnpra

mühelos anzustelliiide Beobaohtongen nad Mflwwngiremkate

Als Heoi>achtuiiiz^^objeot dieneu mehrere, in der Giögse

und Aüfsföhrung von Fig. 3ö angefertigte, Ausschnitte aus

weissem Carton, welche genau in der Höhe der horizontal ge-

itelMen Oanem an einer ni ihrer Viililinie Benkreeht tteheBden

ebmn Wandiftebe Ton S«*4 b Abetand mit Nad^in befiwtigk

werden liOnnen, und zwar derart, dass die eine der beiden
Linien -Sohaaren stets mög-

^M^^^^^^^^^,^^^^— liehet wa?rechtr> bez senk*

^SSSS'^^^'^^^SI^^SS rechte i^ichtuiii^ einhält.

Der erefe dieser Ausschnitte

befindet sich genau in der

Z^^Z^^^ZH^zmiZIZI^^^^I^^ Visirlmie der Cnuiei'a, die

übrigen in gleichen Abettnden
Ten 20—dO en naob reebts

oder linkt bin fortaobreiiend

in gleicher fi<^be mit der
Camera und dem ersten Ane-
Felmitte: der an^serste soll

noch am iiande des Gesichts*

leides dos zur Beobachtung
benutzten fnptriuiieiites belie-

biger ConbtiLLctioü auf der

„ matten Platts nebthar bkiben.
Man steUe ninftobst die

Platte auf den in der llitte des
Gesichtsfeldes erscheinenden Carton-Ausscbnitt ein, dass dessen

einzelne Striche unter einer massig vergrössemdenLupe möglichst
scharf hervortretpn und markire diese StelbiTi? der Platte an
irgend einem unbeweglichen Theile des Ap])araie8.

Hierniif nntersiicht man, bei unveränderter Einstellung,

mit der Lupe die Bildscharfe der nach dem Rande des Ge-
sichtsfeldes liegenden Ausschnitte und wird dabei die inter-

eesanie Beobachtung maeben, dass in i^en liehtstirkeren In-

strumenten die Tertical gerichteten Ltoienscbaaren in einem
weit grösseren Abstände von der lütte nicht so scharf erscheinen,

als die horizontalen Scbaaren. Diese Ungleichheit der Bild-
Bchäife bezeichnet den „astigmatischen Fehler" des In-
strumentes; der änsserste der Ausschnitte, niif vrolchem die

horizontale D Linien noch genügend scharf rrsiheinen, be-
stimmt, wie sofort bemerkt un len mag, in Geiiieiiischaft mit
dem centrischen Abschnitte den halben Durchmesser des brauoh-
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bnren Bildfeldes bei voller OefiTnüng des Objecti?es, hw» wuh
für die Grösse der etwa eingnsf'tzten Abbleadung.

Behufs Feststellung einiger massgebenden Grössen ver-

schiebe üiuü nun, zunächst die Bildschärfe der wag rechten
Linieu - Sohaareu im Auge behaltend, die Oanoeraplatte soweit,

bk auf den weiter abstehenden Aneachoitten das Bild sobajrf

wird« iB689e den jew^ligen Abstand d«r Platte von üiier ur-
spilkDgliohen Stellong und tiage die gefundenen MaiM, did^.,,
wenn erforderlich in anderem Massetabe, in den« den Bild*
winkeln sämmtlioher Ausschnitte entsprechenden Abatftndin
von der Visirlinie, auf Papier aaf, wie Fig. B9 fOor zwei der-

eeiben veransehanlioht.

Dabei ergibt sieh eine lieihe von Pnueten 3f mi m^, welche
flämmtiiüh einer Kreislinie %ugeli({ren, deren Jh^rummaogsmitt^-

\

\

\

Fig. 39.

pnnot C in der rückwärts verlängerten Visirlinie der Camera
liegt und unschwer durch Probiren zu finden ist, mit Hilfe
eines Zirknls oder eines, an einen starken Seidenfaden ge»
knüpften Bleistiftes.

Die Kenntniss einiger trigonometrischer Gesetze fuhrt

selbstredend zu demselben Ziele. In gleicher Weise bestimmt
man den Krümmungsradius derjenige Kreislinie oder Kugel-
aobaale, in weloher sich die yertioal gerichteten Linien-
8ebaaren seharf abbilden.

Beide Krümmungsradien werden Ten dem, in den Oon-
•traotiion8-£figenthümli<Ueiton des Initnimentes begründeten,
ungleichen Gange zweier, demselben Objectpunkte ange-

böriger, g:Gometrisch ehanikteristisoh unterseheidbarer Gruppen
von Stiahlüii bestinmit, und /wnr nar-h dem Gesetze, dnss der

letzgedachte Kadius (verticale Liuieu-Schaaten) abhängig ist

20*
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Ton allen, mit der Visirlinie der Oarnera ocler Hnnphxo dp?

Instromeotee in ein und derselben Ebene liegenden

Strehlen, wiüirend die Abh&ngigkeit des früher gedachten
Krümmungsnidius auf alle die Strahlen zu beziehen ist, welche
die grösste wiadsciiiefe Abweichung ?on der Hauptaxe
zeigen.

Dem wiitmchaftlidieii SpraehgelmuMfae gMota sollfn

die beiden entspreohenden Eogolschaalen als Bild- oder

Wölbungsfläche der axenebenen und als Wdlbungsflftobe der
windschiefen Strahlen bezeichnet und unterschieden werden.

Es erhellt sofort, dass aus der üntersuchnn^r eines pboto-

grRpbi?<^hen Objeotives auf d^n ihm innewohnpnden Biid-

'Wölbuügs- bez. Astigrnationsfehler nur dann ein erschöpfende»

Unheil gewonnen werden kann, wenn beiden massgebenden

Plg. 40, Flg. 41.

Wölbungsflächen Rechnung getracren ist, und die bezn^Ucben
Ausmasse nach dem beschiiebenen oder einem anderen zuTer*
lässigen Verfahren bestimmt sind.

Die in der photographisch -ojtisehen Literatur hfinfig

zu fiudeDde, einseitige Bezugnahme auf die meist geringfügige

Wölbung der axenebenen Strahlen bietet keinerJei genügendea
Anhalt rar Beurlheilojig eines Inetramaiiei »nf eeineB Aitfg*

mationsfebler hin.

Das dankbarste, aber auch schwierigste Problem dea
. photographische[] Constmctionicalouls gipfelt in der Aufgabe,
beide Wölbungsflächon einmal sieh selbst und weiterhin der

• ebenen Fläche mögiifhst nnho in bringen; sie völlig mit

einander und der ebenen Flache in beliebig grossen Bild-

winkeln zu verschmelzen, erweist sich als theoretische Unmög-
lichkeit. Bei einiger Aciitöumkeit auf die Fig. 40 und -kl wird.
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naa jedoch eine von vornlierein feststehende Directive für die

BeclinoDgen herausfinden. Ergeben nämlich, wie in Fig. 40
dio beiden Wölbimcrsfläehen W3i und AM gleich grosse
aber in entgegengesetztem Sinne stehende Wälbungs-
ausmasse, so wird augenscheinlich der resultireiide Astig-

matismu? in der ebenen Aufnahmeplatte 3/3/ weit grerin^ere

Unscharfe abseits der Bildmitte erzeugen, als in der duieii

Fig. 41 TeraoBchaalichten Orientirung der WGlbungsfläohen;
4eiin ist letiten Mies auoh die Wdlbung der BildfAche AM
ySlIig beseitigt, und fallt mit der ebenen Platte MM zu-

«unrnen, um so verderblicher fdr die Güte des Bildes macht
«ich die starke Wölbung der Bildfläche WM geltend; selbst-

Tcrständlich ist in beiden Figuren sowohl gleiche Brennweite,

wie deicher gegenseitiger Absfand der JFlächen ^ und WM
im selben Bildwinkel vorausgesetzt.

Dies nnr in andentungsweiser BerVihrung zum Wesen der

Sache, auch die iieaiUwurtung der Frage, ob in den bekannten
Oonetraetlonen der liohtstarken Objeetire die Qreoze dea £r*
reiclibaren schon abgesteckt yorliegt, soll hier nicht versucht

Virerden, da dies weit über den beschränkten Rahmen des

Themas hinaasgreift, und überdies lediglich an der Hand
unanfechtbarer Beweise und Thatsachen Interesse bieten würde.
Immerhin mag eine Bemerkung noch am rechten Platze sein,

welche von selbst auf eine zweite wichtige Constrnctions-

Forderung hinführt: In den bekanntesten Constructionslbrmen

der Porträtobjective, mit Ausnahme der antiplanetischen, findet

eich als vordere Hälfte eine für sich voir Kugelgestalt- und
Fsrbenfehler Me Doppellinse (Fig. 45 oder Fi^. 46) welche
Etftft dieser Eigensehaiten der redinerischen Auswertiiung der
Krttmmongen in der hinteren Hftlfte eine gebundene Marsch-
route vorschreibt mit der unerfreulichen Perspective, daSB,

'

gleiohgiltig ob in dieser Hälfte die Flint- oder die Crown-
linse vorangestellt wird, der Astigmationsfehler des ganzen
Systeme? nicht nnter eine bestimmte Grösse gebrf\cht werden
kann, ohne eine sehr wichtige Forderung, die von Professor

Abbe zum ersten Male als Constructionsprincip aufgestellte

Sinus-Bedingung, ernstlreh zu gefährden.

Diese Forderung wird durch Fig. 42 Terstftndlieh. 0 ist

ein Objectpunet, 0* der zo^eharige Bildpunet in der*
Hanptaze oder Visirlinie 00*; die beiden kreisförmig :

gekrümmten Cnrven bedeuten die vorderste und hinterste

'

brechende Fläche eines centrirten und in der Hauptaxe
aplanatisohen dioptrisehen Systemes; alln zwischen diesen

beiden noch weiter befindlichen brechenden Flächen sind

Digitized by Google



318 GMkUnellent-ABfMtra&ftB nmä mm pbotogr. ObfaeliTa.

MevtilDnlOB und In der Figvr weggelassen, ss^s^ sind

drei eisnllende, die ingehtfrigen ansfirilenden Strahlen.

Die Sinus -Bedingung verlangt nun, dass °^ gleich sein soll

sm GCj^
Yerlftngert man, wie in der Figur 42 dnroh Punete

Sin «1*

angedeutet, die KUgehÖrigen Strahlen, so sobueideu sie äich in

den Puucten QGiG^, welche in einer kreieflhrmigen Gnr?e

liegen, der ich den Namen „Cnr^e der wahren Brennweiten

oder Pecaleanre" gegeben habe. Es bedeuten n&mlieh die^

drei Ahfünde — j>. OGi = j?, , OÖj — die wahren

Objeetbrennweiten nnd 0*G = 0*(?i = i>i*t 0*<^2 = ;^2*

die entsprechenden wahren Bildbrennvreiten der drei ins Auge
geaasten Strahlen.

0^
Fig. 48.

Liegt der Objectpunct 0 in miendliebar Bntfermuig auf

der Hauptaxe . ee Alft der Beheitelpnnet Q der Foealeorra mit

dem aweitoi Oansa 'seilen Haiptpunete streng zusammen und

der Abstand O^G ist streng die Hanptbrennweite des gaBMn
8/stemeB.

- Sonnch finden sich die rrfiiiss'sehen Abstraetionen m der

cmeitrtirn dpr Foo?^leurve als singulare, auf die Haupt-
axe bezügiiehe, Fälle wieder vor.

Die Focalcurve lässt sich anch als das, ^ auf eine einiige

Fiäciiö rf^ducirte System anseilen, insofern in derselben nnd

Punct für Puiiet die algebraisdie 8nmme aller Breohnngeit

oder Ablenkung«! zugehöriger Strahlen Y«i«mgt wird. Isun

wwden, Fig. 48, diejenigen Ton einfion im Abstände m seitlich

an 0 gelegenen Objeotpuncte Oi ausgehenden Strahlen tty

Wllehe die Hauptachse in der Nähe des Punetes G schneidend,

naeh dem Austritte au? dorn Systeme nur sehr kleine oder

kein e Ricbtunpovpranderung erlitten hfiben, nacii bekannten

Gesetzen in einem Punote 0^ auf der üildfläche wieder vor-
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einigt, dessen Abstand vom Puncto O* durch das ftir die

Cen tral strahlen gültige Verhäliuiss der wahren Bild-

brennweite zur wahren Objectbrennweite, also durch den

Quotienten ^ bestimmt wird, so dMs die Besiehnng besteht

— = ^ oder »*—=—• m.m p p
Diese Bestlmmnng des Abstanden ni* ist jedoch nicht

mehr massgebend fiir dio beiden Strahlen und tj, welche

durch das brechende System sehr starke und mit den
Strahlen und in Fig. 42 gleichgrosse (bis auf die

sphärische Aberration) Richtungsveränderung erlitten haben.

Für beide kommt jetit das den Strahlen 8i und flljr sich

g

Fig. 43.

m.

eigenthttmllohe exoentrisehe BrennwettenTerhältniss ond

zur Anwendung, wie es durch die Krümmung der Focal-

"cnrTe bedingt wird. Weichen diese Brennweitcnverhrdtnisse

unter sich und von dem axialen oder centrischen Yerhäitoisse

«b, so ist der Abstand m* keine eonatante OrOsse, wie
p
verlangt werden muss, die beiden Stiahlcn und <2 schneiden

die Bildfläche in Tersehiedenen, von den excentrlschen Brenn-

weitenqQotienten — und — abhängigen. Abständen von

und das Biki dcb ubjectpunctes Oi wird in senkrechter Bich-

tung zur Hauptaxe verzerrt.

Hiernach stellt sich das Krümmungsausmass der Focal-

curve als Begulator der seitlichen Bildschärfe für die axen-
ebenen Strahlen dar.
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Nun lieirt nach einem geonioti isrljMH Lphr^^ntz*^ der Ort

aiier Fnncte GG^d.^... welche von /.w- 1 lesten Puneten 0
und 0* das geforderte oonstante uiui auf ihrer Verbindun^s-
lioie durch die Grössen 77* und p festgestellte Abstandsver-

b&ltniss — bftbeii sollen, im Bogen eines Kreises, dessen
P III

Bndins JB bestimmt wird dnr«h die Beziebong tt™ ;B p* p
nach bekannt^'H Dreiecksrejreln ist aber damit gleichzeitig der

Sinus -Bedingung Prof. Abbe's Genüge geleistet. Die Sinus-

Bedingung kennieiohnet sich hiermit als ein becnndon r Fall

in den unendlich vielen und möglichen Erümmung8ausma8^ea
der Focalcurve.

Auf die gewöbnlieiien Fftlle übertragen, in welefaen der

Objectftbstuid p ein sehr grosses Vielfoehes vom Bildabstande

ist und ohne Bedenken »Is unendlich gross Angesehen
werden kann, folgt aus dieser Beziehung die Gleichheit des

Krttmmnngsradius der Fooalcurve mit der Hauptbrennweite
des Gesammt-Systemes. — Die Abstraction der Focalcnrven,

auf die beiden Hälften eines photogrnphischeii Doppel -Objeo-

tives übertragen, erlangt aber noch eine ganz besonders her-

TOrragende Bedeutung. Behufs Beseitigung der Bild-Wölbung
der windschiefen Strahlen müssen nämlich sehr starke
aber in entgegengesetztem Sinne zu elnsnder stehende

Abweichungen von der Sinns«Bedingung in beide H&iften

gelegt werden , welche durch die sehr leicht eruirbaren Krfim-

mungsansmasse der beiden Einzelfocaicurven in überras Ii rod
einfacher nnd die Rechnung ausserordentlich fördernder Weise
darzustellen sind; Eingehenderes hierälier gehört jedoch nicht

hierher.

Beiläufig bemerkt, ist die Sinus-Bedingung oder apla-

natische Krümmung der Focaleurve im Fernrohr- Ubjeetive

F raunbofer'scher Construction streng erfüllt, während
Littrow's Oonstmction ohne jede Besiehung dun steht und
im Allgemeinen sehr beträchtliche Abweichungen davon zeigt.

(Man vergleiche dazu auch „Allgemeine Theorie des Fem*
rohr-Objectives von Dr. Aug. Kram er. Berlin 1886.)

In Praunhofer's Objectiv ist der Krümmungsradius der

Fof'alcurve gleich der TT'uiptb rennweite und alle excentrischen

Brennweiten demnach gleich der centrischen Brennweite.

In Littrow's Objectiv hat der Randstrahl eine erheblich

kürzere wahre Brennweite als der axiale Strahl, der Krüm-
mungsradius der Focaleurve beträgt bei Verwendung von ge-

wöhnlichem Crownglas nnd Sehwemint mr mehr 0^ F. Di«
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Answeithung derFocnlciirvpTi-KiümmTiTiir in Vipid^n Objektiven

ist eino Inifhte Kopfrechonai boit ; sie steht übritzens, auch im
Allgeiiioinen

,
gänzlich ausser Zusammenhang mit der sphäri-

schen Aberration in der Axo, was noch eines kurzen Beweises
bedarf.

Fig. 44 stellt eine planoonvoze Linse dar, ihre ebene
Yorderflftohe einem iiDeiidlioh entfemieii Objectpunote auf
4er Axe zuwendend; e ist der Breonponet der Gentrftlstrahlen,

ei deijenige der äussereten Kandfltmhlen. Gemäss der oben
gegebenen Definition der Focalcnrve fallt dieselbe im vor-

iiegenden Falle mit der hinteren Kn,2relfläche aa'^a zusammen
ond die Differenz der Brennweiten des Axen- and Kandstrahles

ist, wenn hc = a*c gemacht wird, durch den Abstand a 6 be-
stimmt. Behufs Aufhebung r!or sphärischen Aberrf^tion mi?«pt9

der CniTe aa*a an Stelle der kreisförmigen eine parabolische

Gestalt gegeben werden, wie die pnnctirte Curve o^a* andeutet;

die BrennweitenditTorenz wird dann = a^h. Der Unter-

schied aai der Brenn weitendiffereiizeu ab und a^h ist aber

meiet sie eine eelir kleine €h:08se in Bezug aof ao anxniehen
nnd deshalb bedentungslos.

Grobe YerstSsse gegen die Sinus -Bedingung in den photo-

mpbischen Objec^ven bedingen nach dem Gesagten eine starke

Äersplittening der axenebenen Strahlen abseits der Bildmitte

nnd treten in drr bo^^ehrinbenen üntersuchunir^methode solcher

Weise in Erseheinunir , dass schon in kleineu iMldwinkoln bei

keiner Einstellung der Platte genügende Schärfe der senk-
rechten Striche zu erzielen ist.
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Man kann diese birseheinun^ willkürlich hervorrufen durch
erhebliche Vergrösseruns? (ie< A l>st;iiide8 beider Hälftpu eines

Puitiiit-Objectives Putival- oder Dallmey ei scher Coa*
itnictioii,

Nodi eine andere, wenn sehen weit weniger eehftdllolie

Uitnebe der Unscharfe des Bildes der axenebeuen Strahlen

giebtes; sie haftet an der Unmöglichlieitf die Siuns-Bedinguig
für alle beliebigen Objectabstände in gleich vollkommener
Weifto und gleichzeitig zu f^rfnllen; damit wird gesagt, dass

ein für die Aufnahme ö(*hr nahe «gelegener Objecte (Rcpro-

ductionen in natiirücher Grösse) berechnetes Insti tniieut weniger

gute Wirkun«? aU Landsciiafts-Objectiv hat und umgekehrt.

Aut die Forderung correcter Zeichnung (orthoscopische

Bedingung, Winkeltrene) Übergehend , Hellt sieh als mass-
gebend die Abblendong des Objeotiyes swisehen beiden Hanpt-
pnneten in erste Linie.

In grosseren Bildwinkeln ist jedoch noch Sorge xn
tragen, dass die Tangenten der Winkel, welche die mittleren
abbildenden Strahlen im Objcct- und Bildraume mit der Axe
bilden, in einem constanten Verhältniss zu einander stphon;

andernfalls stellen sich Verzeichnunirsfohler ein, wie beispiels-

weise im Fetzval-Objective, obschoii «iasObjectiv am richtigen

Orte abgeblendet, auch die Sinus- Bedingung streng erfüllt ist.

üm dies sofort zn übersehen, genügt vollkommen die Eenntniss

der selir leteht feststellbaren Gestalt beider Foealentven« be-

logen anf die Hauptstrahlen des Systemes.

Von Constrnotions-Forderungen auf Beobachtungen xnrilek-

kommend, mögen zwei der verbreitetsten Instnimpiite in der

beschriebenen Weise untersucht werden, ein Steiuhoirscher
Aplanat mit V'g und ein Petzval 'sehe» Porträt -Objectiv mit

Breunweite als wirksame Oeffnung, beide tou ca. 24 cm
wahrer Brennweite.

Man findet im Aplanat die Bild -Wölbung der axen-
ebenen Strahlen bis an den ftossersten Rand des Gedeht»>
feldee so viel wie ToUkomnen gehoben nnd aneh die SchSrfe

des Bildes der senkrechten Linien-Schaaren untadelhaft, die

Sinus-Bedingung demnach streng erfüllt. Als Erummunga-
radius der Rildtiiichp dor windschiefen Strahlen findet man
ca. 7ö 'm . was einen brauchbaren Bildwinkel von 30—85 Grad,

ie nach deiit Massstabe, indioirt, und zwar bei voller Ueänung
des JnbtruiMontes.

; In dem Jt^etzvarschen Portrüt-Objective ist die Bild-Wölbung
der axenebenen Strahlen in einem Bildwinkel Yoa 40 Grad
kaum bemerkbar (KrOmmungsradins ea. 1|6 m), aneb das Bild
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iler senkrechten Strich -Schaaren scharf gezeichnet; für die

windschiefe Strahl engnippe ergiebt sich ein Bild- KrümmungB-
rftdius Ton ca. 40 cm ; dies entspricht einem brauchbaren Büd*
Winkel von etwa 20 Grad bei voller Oeflfnung.

Angesichts dieses Resultates drängt sich von selbst die

Frage auf, ob man das gleiche nicht auch mit einer weit ein-

fiieheren CioMtraotion, wie vololiA in der eingehen aeliromatisehen

Linse Torliegt, errelelien ktfnne. Bieüntennehung des Stniilen«

ganges im grad und schief einfallenden lachte seUleset die
Mögliehkeit einer derartigen Gonstruction nicht ans, wenn den
Keehnungen nicht die bisher ausschliesslich erhältlichen, in
den optischen Eigenschaften ein sehr monotones Gepräge
tragenden Glasschmelzen zu Grunde gelegt, sondern in freier

Verfügung über diese Elemente Glasarten von abweichenden
Eigenschaften auf ihre zweckmässige Verwendbarkeit unter-

sucht werden.

Die in Jena von mehreren, mit den Forderungen
der Theorie und Praxis auf das Vollkommenste vertrauten

Fachmännern errichtete Schmelzhütte optischer Gl&ser stelU

SUSI enten Male in ihrer Liste typiseher Glaseolimelien dem
Bechner eine Misserordentlich grosse Mannicbfialti^eit der
optischen Constanten zur Verfügung, deren practische und
rationelle Verwerthung lediglich genügende Bekanntschaft mit
der Tbeorie Yoranssetzi

Als eine ganz iweekmftssige Gombination f&r die in Bede
stellende

einfkohe Portrit-Uiite.

hat sich die Paarung eines Crownglases von relativ sehr nie-

drigem Brechungsindex mit einem schweren Flintglaso von
normalem, aber sehr grossem Brochungsindex ermitteln lassen,

welche unter Voraussetzung gleicher Krümmungen der aneinander

stossenden Innenflächen vier verschiedene Formen, Fig. 45,

46, 47, 48 gestattet, deren typisobe Gestalt mit den von Pro-
fessor Seheibner nnd znm Tb«l schon von Hansen fttr

Femrohrzwecke untersuchten Objectiven übereinstimmt. Sie

geben sSmmllldi ein in der Mitte scharfes und farbenfreies

Bild, wenn von den sphäristischen Fehlerresten höherer Ord-
nung, den Farbenfehlern zweiter Ordnuni^ (socundäres Spectnim),

sowie von den chromatischen Differenzen der sphärischen

Aberration abgesehen wird Der Einfluss dieser Fehlerquellen

auf die Bildschärfe in der iMitte kann für die gewöhnlichen
pbetographisehen Zwecke vernachlässigt werden; die Braneb-
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Hrkeit der vier Objective hängt somit lediglich von dea AsUg-
aoAtionsfehlern im schief einfallenden Lichte ab

Eme darauf gerichtete Untersuchung deutet als beste

diMir Formen auf die In Fig, 46 gezeichnete, mit Toran*
«tahender GrownglMlinfte, in ihren ftveieren Umiaten einen

doppelt coDTexen Meniscus bildend, deaeen MnteiB Flftelie 0
eine beiläufig drei Mal stärkere Krümmung xnr TOlderen
Fläche A hat. Ein Objectiv dieser Constrnotion von 8 cm
OefTnung und 26 cm Brennweite giebt bei richtigem Abstand
einer Vorderblendc von gleicher Oeffnunjr mn Gesichtsfeld von.

ca 19 cm Duriihruesser, in dessen mittleren Theilon bis reich-

lich zu den Dimensionen des Visit- Karten - Formates das Bild

weder morkücheu A&tigmatismus noch Verzeichnung erkennen
Iftaat Ueber dieae Dimenaionen liinana nimmt mit abnehmender

3
Flg. 45. Fig. 46. flg. 47. Fig. 48.

Helligkeit der Bilder die Astigmntion in gleichem Schritt mit

dem Petzval"*''n>ioctiro zu. Der ?rhr grossen Lichtstärke und
völligen VVegtalles illcr störenden Kt'tlexbilder wegen erscheint

die Linse besonders zur Aufnahme unruhiger Objecte, sowohl
iin i^reien wie im Atelier geeignet

Eine weitere zweckmässige Verwendung der neuen Jenenser
Glftaer bietet die Oonatmetion

einfaclier Landschaftalinaeo.

Unter den biaher gebrftnchliehen nimmt bekanntlich die-

jenige von Dallmeyer den ersten Platz ein, eine verkittete

Combination einer mittleren Zerstreuungslins«' ms Leicht-l?^lint

mit zwei äusseren Sammellinsen aas gewöhnlichem Crown*
glase« Fig. 49.

Dalimeyer berechnete diese Linse zielbewusst nach der
Bieblaehnnr, daaa ein durch den Mittelponct der Blenden«.
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Öffnung C (dessen bester Abstand von den Krümmungen der
beiden ÄTissenflächen a nnd ff hc^timmt wird), nach dorn

Rande der Ijinse gerichteter Lichtstrahl i> an den beiden

inneren Flächen b nnd c gleich jrrofise Ablenkung und in

gleichem Sinne erleidet (Minimum der Aberration). Die
Theorie zeigt für diesen Fall eine sehr coriecte, nach einer

gemeinsohafilioheii Spilie J£ dor ffildflädiB bin geriolitito

manmtwurkiiiig alkr mit dem mittloren S^lile t psnllelni

Nadibafttrahlen, welclie in einer zwei linsigen Gombination
aus gewöhnlichem Crown- und Leicht-Flintglase in ungleich

geringerem Grade hersnetellen iet nnd namentlioh in der

ältesten Constniction der Jjandschaftslinse mit voran^tehendem
Flint-Glase sehr beträchtliche Störungen erleidet; damit steht

aber die Schmälerung des brauchbaren Bildfeldes und starke

Abbiendung der Linse mit iichtschwacher Wirkung in directem

Zusammenhange.
Zur Beseitigung des sehftdliohen Einflusses dw rerkitieteii

Innenflfteben in der zweigliedrigen Landsehaftslinse rnttsste»

wie leicht ersichtlich, der mittlere Breohongsindez beider

Linsengläser yon gleicher, das Zerstrennngsvermdgen jedoch
zur Herstellung des Achromatisnuis von rorschiedener
Grösse sein. Die rationelle Auswahl unter den Jenenser
Glasern in dieser Beziehung führt zur Paarung einer Zer-

streunngsinise A aus leichtem Silicat-Flint mit einer Sammel-
linäe JJ aus schwerem Banum-Silicat-Crown, beide Linsen von

r
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sehr massigen Krüminiiniicn
,

Fij^. oO. Wird der vordere

Kadi US ^ 5 gemacht, wenn der hintere Hadius 3 und der

Abstand der Blenden richtig bemessen, so resultirt neben völlig

gleicher Güte des Bildes ein noch etwas kleinerer Verzeichnungä-

Mltt alt in Dillmeyer's LioiA. Tos der Abbl«i4iing dir

Itee Bwteohiii beiden HatiptpiiiMten mm», ivie In jedor ei««

ibelken Linie, AJbetend genonraieD werden, daher die Verzeich-

ntng dieser Linsen nach dem Rande des GestchtsfeldeCt ViMie
«em AiehiteetaiMifBetaen in grOeeeren BiMwinkeki «lieeignet

macht. Dies gilt auch f&r das Tordein besolmebene Porträt-

Oluectiv.

"Di© Gnnst der optischen Lage in den beiden eben nam-
Ijaft gemachten Glassebmelfen kann ferner yerwerthet werden
znr Constmction eines correct zeichnenden

von sehr grossem ebenen Biidleide und relativ groaeer Liciut-

stärke, Fig. 51.

Einer einfachen convex-concaven Sammellinse *4 aus

schwerem Barinm-Silicat-Crown wird in schicklichem Abstände
eine chromatisch stark übercompeusii^te verkittete DoppellinseJ?
.ejuinetriach gegenüber gestellt, deren Krftmmnngen mit den

Fig. 50.

nohrowatieolMR Ptorleeopes
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entsprechenden (I<t Linse j4 ti

in 5 enthaltene Zoiireuiingslii

Landsohaftsliriso , aus Leicht-

Flint, die Sammellinse C
«18 Midrmm Barion-SOlMA»

Bei rationeU beredhnetok

KrftmiDiingen und AbstSaden
der beiden Hälfton A und B
gibt dieses Periscop, auf V12
Brennweite abgeblendet, ein

scbarfes, ebenes und eorrect

gezeichnete«? "Bild ton beiläufig

50 Grad. WmkeJdurchniesser,

mit stärkerer Abblendung bis

über 60 Grad.

ommen Ubereinstimmen. Die
a wird, wie in der ainfacben

Fig. 51.

Einige Bemerkaafen Ober neue KapferdraekTerfabreu
ttB4 Tentähluug von getttoten PlatteB«

Von E. Obernetter in München.

Im Laufe der letzten Jahre ist unter den so vielen

Neuerungen in der photographischen Fachwelt kaum einem
Tbeil so viel SergfoU gesobenkt werden, ftls geiade ddr Be-
prodnetionBpbotogrftpbie.

Es ist aas Ziel einer Beibe bervon-agender Erfinder, mittels

Anwendung der Photographie Vervielfältigungen der Kanst
nnd Naturschönheiten auf möglichst cinfncho nncl gediegene

Weise darzustellen. Selbstverständlich ist hier der Unterschied

geboten zwischen Verfahren, welche zn billigen lUostrations-

awecken und zwischen solchen, welche auf rein künstlerische

Schönheit Anspruch machen. Zu ersterem wird ja stets der

Buchdruck vorgezogen, während in neuester Zeit für letzteren

die Enpferdmekpresse die Arbeit ftbemimmt. Unter diese

Bnbrik soll ancb dM noeb siemlieb nnbekwinte Yerfahren der
JLiobtknpferdmek" ein gereibt sein. Es d&rfte yielleicbt dieser

nooess unter dem Namen HeliograTure oder Pbotogramre
beFscr bekannt sein, obwohl dieAnsfÜbmng eine ganz gnuid-
verschi'^deno ist.

l-ierstollnng von Photo?ravüren, wie sie bisher aus-

gefüliit wurden, leidet hanpt&aciiüch an zwei Fehlern: 1. hat

.das Biid zu viel Umkebrungen und Umcopierungen durch-

znmachen, bis es endlich vertieft oder erhaben auf der Metall-
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platte eri^choint ; es wird nämlich nat-h (Uesen ^lethodon erst

ein Negativ nach (Jam Original herge-telit und lun h diesem
Negativ ein I)iapositiv gefertigt. Dieses Diapositiv wird
auf Kohlepapier copirt und die erhaltene Copie erst auf die

Metaliplatte übertragen, darauf entweder mit Kisenchiorid

tief ge&tit oder galTanoplMtifch erhaben repiodaoirt. Jede
dieser Manimdattonen nimmt einen Tkeil an öeb&rfe oder der
Folie Ton Hitteltönen hinweg, lo daee die fertige Platte an
Schärfe und feiner Modellinng weitaus nicht das ist, was das
Original-Negativ zeigt. Alles Fehlende mnn dorch Retooohe,
Roulette, Nadel oder Polirstahl nachgearbeitet werden. 2. ist

die Aetzung solcher Plfitfpn iz-nnz von ZunUligkeiten abhängig.

Der Vorgang beim Aetzen ist schwer zu controliren. Die richtige

Tiefe in den S<^hätten und Lichtern zu erhalten, hängt mehr
oder weniger von einem Errathen ab, was seinen Grund in

der fast unmöglichen Oontrole während des Aetzens hat.

Anders ist das bei dem zur Sprache kommenden Licht-

knpferdmok. Selbstredend ist ee niehl meine Saohe» dae Ver^
fahren hier sn publieiren; es soll nnr ein Ueberbliistk sttn«

Uber den Gang dei Processes, snm ünterBchtede von den
anderen Verfahren. Es wird demnach von einem Original

direot ein NegatiT anfgenommen und dieies Negativ in ein

Chlorsilberpositiv umgewandelt, und dfirnach mit der voll-

etändifr planen Kiipferplatte in Oontact gebracht. Ganz ent-

sprechend der Intensität des Originals belindet sich Chlorsilber

auf der Metallschieht. in den kräftigen dunkleren Partien mehr,

in den helleren weniger. Durch einen einfachen galvano-

chemischen Precess^) ersetzt sich das ChlorsUbei , bildet lös-

liches Chlormetall und Silber und erzeugt so die Tiefe der

Platte und swar da, wo Tiel Chlorsilber war, in desto starksrim
- Chrade, da wo die Sebioht gering war« im Yerbftltniss weniger
tief. Es ist dadnroh das richtige Yerhältniss awisoben bell

nnd dnnkel durch die Quantität Chlorsilber ganx genau be-

stimmt und hängt nicht von der Willkür des Aetzers ab. Ein
weiterer, bedeutender Unterschied ist die Zeit der Herstellung;

während nach anderen Verfahren zu einer Platte mehrere

Wochen Zeit gehören, können selbst die grössten Lieht-

kupferdiuckpiatten nach tadellosen Originalen biünen 2 Tagen
fertig abgeliefert werden. Eine solche Platte hat dann grossen

Vortheil, wenn es sich um den Druck grosser Auflagen handelt.

Es wurden von einer Lichtkupferdruckplatte bereits 2100O

^) KiaichaliQug in eine galvaDiache Zelle. — Ich verweude bieiKO.

wti PyaamomMfthinw klalmtar floitt von Vain * Oo» in Stullgttl.
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Exemplare gedruckt, ohne dass die Platte den geringsten

Schaden nahm. Der letzte Abdruck musste vollständig dem
ersten gleichen.

Natürlich ist eine öftere Versiuhlung einer solchen Platte

Döthig und hiei-auf ist ein Hauptaugenmerk zu richten. Sobald

eine TeistSlüte Platte wlhrend dee Druekes anftngt, in den
Tiefen roth za werden (d. h. das Kupfer dnrohseheint), so iet

et dringend, die Platte nen zu Terstählen. Man kann ent-

weder auf die schon verstählte Platte wieder darauf Terstählen,

was aber hOehsteDS einmal geschehen darf, oder man entstählt

die Platte zaerst mit erdünnter Schwefels&ore und rastählt

von npti^^m.

Kijiu Verstähliing soll stets 2— 3000 Drucke aushalten,

was bei gutem, gleichmässigen Strom und sicherem Arbeiten

der Lösungen leicht zu erreichen ist. Wie überall, so fuhren

auch hier bestmimte MischungsvtilKiltiiisse und Handgriffe

rasch, sicher and ohne viel Umstände zu dem gewünschten
Beenttat.

Nachfolgende Methode hat mir seit zwei Jahren stets die

besten Resultate auf ganz einfachem Wege gegeben. Die sa
yerstählende Kupfei platte wird vorerst von aller Farbe ge-

reinigt, was mittels Chloroform oder Terpentinöl am sichersten

geht, darauf fest gewaschen und mit Kalilauge oder Cjankalium-
lösung 1 : 20 mit Hilfe eines Borstenpinsels fest abgebürstet,

und wieder gewaschen In diesem Zustande kommt die Platte

in eine Schaale, auf deren Boden ein blanker Kupferdraht

als der eine negative Pol der Stromquelle liegt. Sofort wird

die nöthige Verstählungsilu^sigkoit darauf gegossen, um jedes

weitere Oiydlren zu Termeiden. Als Anode dient am posi-

tiven Pole eine reine Stahlplatte» welche über die Knpferplatle

bewegt wird, während der Strom geöffnet ist. Sorort mass
sieh anf dem Kupfer eine silberartige Stahlschicht nieder-

schlagen. Blasen sind mittelst einer Feder leicht zu entfernen,

.l^ach ungefähr ö Minuten ist eine Platte oiiständig Torstahlt

Die FlQssigkeit ist genau wie folgt znsammengesetst:

In 1 Liter destilliitem Wasser werden warm gelGst:

60 g Salmiak (Chlorammonium),
90 „ Eiseuvitriol (krystallisirtes schwefelsaures Eisenoxydnl),

30 n Eisenalann (krystallisirtes schwefelsaures £isenoxydai-

ammoniak).

Die Lösung bleibt zwei Tage stehen nnd wird swomal
filtiirt, ebenso vor jedesmaligem Oebrauche ist dieselbe zu

filtriren.

21
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Nach erfolgter Verstählunjr wird die Platte wie vorher

gereinigt und eingefettet, um ein Ansetzen von Rost zu ver-

hindern.

Es ist eine sicher arbeitende Methode, welche für manche

Zwecke von Vortheil sein dürfte.

Werner^s photogrraphischer Salon- and Reise -Apparat.

Von G. Pizzighelli, k. k. Hauptmann und Genie-

Director in Baujaluka.

Für die Zwecke des Landschafters und Touristen ist diese

Camera ganz besonders geeignet, indem sie bei grosser Leich-

tigkeit genügende Stabilität besitzt, verpackt einen sehr kleinen

Baum einnimmt, sehr rasch aufgestellt und wieder zusammen-
gelegt werden kann. Die Arbeit ist sehr präcise und elegant

Pig. 52.

ausgeführt; als Material wurde für die Camera Mahagoniholz,

für das Stativ Nussholz, für den Auszug Leder gewählt.

Die Camera sammt Stativ hat, für das Bildformat 12 X 16,

ein Gewicht von 6,8 kg.

Charakteristisch bei diesem Apparate ist die Verbindung
des Stativkopfes mit der Camera. Ersterer ist nämlich in

einem kreisförmigen Quersclinitte des Laufbrettes drehbar an-

gepasst, und wird mittels eines Messingringes daran fest-

gehalten; eine Schraube dient dazu, nach bewirkter Drehung
der Camera gegen den aufzunehmenden Gegenstand, diese in

ihrer Lage zu fixiren. Der Stativkopf enthält sechs recht-

eckige Aushöblungen, an deren einer Wand je ein Eisendorn
befestigt ist. In den Aushöhlungen werden beim Aufstellen des

Apparates die oberen Enden der Stativtheile gestüzt, die-

selben auf den Domen aufgeschoben und dann mittels der
an den Stativfüssen angebrachten Eisenspreizen verspreizt.
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Auf diese Weise ist schnell eine solide Verbindung zwischen
Camera und Stativ hergestellt.

Jeder Stativfuss besteht aus drei Theilen; der mittlere

Theil lässt sich hinausschieben und mittels einer Schraube in

jeder Lage festhalten. Die Aussentheile lassen sich um eiserne

Zapfen drehen und bilden dann die Verlängerung des Fusses
nach aufwärts.

Sobald die Stativfüsse an der Camera befestigt sind,

werden die Sehrauben II (Fig. 52) gelüftet und das Hinter-

theil, welches um die Achse m drehbar ist, und darauf das

W

Fig. 53.

Vordertheil, welches auf dem Laufbrett aufliegt, aufgerichtet

und mittelst der Schraube r festgehalten.

Das Vordertheil besteht aus drei Theilen : dem verschieb-

baren Objectivbrett, 2 Seitenstücken pp (Fig. 53) und den ge-

schlitzten Führungsschienen^^. Diese drei Bestandtheile sind

durch die Schrauben rr in je einem Punkte miteinander ver-

einigt.

Zur Ausführung der nothwendigen Dehnungen oder Ver-
kürzungen des Auszuges dient ein Einsatz 8 (Fig. 54), welcher
in]; zwei entgegengesetzten Dichtungen drehbar ist und zwar

21*
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mittels der Schraube u nach vorn und mittels der Schraube t

nach rückwärts. Die Fig. 54 zeigt die Camera mit vollem

Auszug und gleichzeittg tiefster Stellung des Objectivbrettes.

Um Hoch- oder Queraufnahmen zu machen, setzt man den
Theil W, welcher die Visirscheibe trägt, in entsprechender

Weise an den Theil V und eine an diesem sich befindliche

Schnappfeder ermöglicht eine sofortige Fixirung. Die Camen^

Fig. 54.

lässt sich allen Erfordernissen der Praxis anpassen; so zeigt

Fig. 55 die Stellung der Camera bei Aufnahmen von hoch-
liegenden Objecten. Bei Aufnahmen von tiefliegenden Ob-
jecten wird der vordere Stativtheil verkürzt und dann die

Theile W und 0 in senkrechte Stellung gebracht.

Fig. 56 zeigt den Vorgang, wenn man zwei Aufnahmen
auf einer Platte zu machen beabsichtigt. Im Visirscheiben-
rahmen W ist ein in Falzen laufendes Brettchen beigegeben^
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durch welches die Hälfte der Platte abgedeckt werden kann.
Will man auf der unteren Hälfte aufnehmen, so schiebt man
das Brett nach oben und giebt der Camera die Stellung von
Fig. 4; bei Aufnahmen auf der oberen Hälfte schiebt man das

Brett nach unten.

Die Cassetten sind aus Mahagoniholz und die Schieber

jalousieartig gegliedert. Letztere können nur durch Druck
auf eine Feder geöffnet werden und beim Zuschieben schnappt

Fig. 55. Fig. 56

die Feder von selbst ein , wodurch ein zufälliges Oeflfnen ver-

hindert wird. Die saubere und zweckentsprechende Ausführung
der Cassetten muss besonders betont werden.

Die ganze Arbeit des Aufstellens, sowie jene des Zu-
sammenlegens der Werner'schen Camera erfordert nicht mehr
als 3 Minuten. Näheres über die Camera ist aus der aus-

führlichen „Beschreibung" ersichtlich, einer kleinen Brochüre,

welche die R. Lechner'sche Kunstanstalt in Wien gratis und
franco versendet.
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'Stue Erftthrangen im Platiudruek«

Von G. Pizzigeili in Bugaliik» (Botnieii).

T. Vorpräparn ti 011 des Papieres.

Das zur Platinotypie diöneiidp Pfipier wird mit Gelatine

oder Stärke vorpi-äpnrirt. (Tergl. E. Vogel, Phot. Mitth.,

24. Bd., S. 27, auch dea Artikel des Herro Srna in dem vor-

liegenden «Jahrbuch*'.)
m

II. Seniibilisiritng des P»pier«8.

1. Modifieationen in der Zusammensetzung der
Seiisibilisiruugs-Lööuiig, behuis derea Verwen-
dung auf niobt Torpr&parirte Papiere:

Nach meinen neuesten Untersuchung »^n kann die Vor-
präpiiration des Papieres auch giinzlich forttalleü, wenn man
zu der empfindlichen Lösung ein Verdlckunfirsmittel beifügt,

welches ein Eindringen derselben in die Pupiermasse lunt-

anhält.

Als geeignete Yerdiokangsmiiiel fand ieh Arrow*roat^
Kleister, oder eine Ldsung von Gummi arabionm, letztere gab
mir bessere Besnltate als ersterer.

Als gute Misebmigsverhältnisse ergaben sicli die folgenden;

Man stellt Lösungen her aus:

I. Arrow-root 2 I auf bekannte Art ztt

Wasser 100 / Kleister gekocht.

oder

II. Gummi arabicum 50
Wasser 100.

Die Lösungen werden am besten vor dem Gebrauche
frisch bereitet.

Zum Sensibilisiren der nicht vorpräparirten Papiere

mischt man:
Arrow-root-Lösung I 4 Vol.,

Seusibilisiruugs-Lösung 1 Vol., oder

Gummi-Lösnng II 1 Vol.,

Sensibilisirungs-LOsung 2 Vol.,

verreibt die Mischung in eine Beibschale, bis sie eine yoU-
icommen bomogene Masse bildet, tragt sie mit dem Boreteii«*

pinsel auf and egalisirt mit dem Yertreibpinsel. Das Trooknen
Tollfübrt man auf die ftbliohe, Yon Hftbl und mir an«
gegebene Art.
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2. Modifieationen in der Zusammensetzung der Sensi-
bi lisirungs - Lös ung beliufs üerBieilung fertiger
Copien ohne E n twickel u ng.

Beim Copiren des auf gewöhuliche Art präparirten Platin-

papieres erscheint das Bild in bräunlicher Farbe auf gelbem
Qninde; wegen des geringen Gontrastes dieser beiden Farben«
tOne ist die Benrtheilnng des riohtigen Copirgrades etwas
schwierig, wiewohl durch Uebung oder mit Zunilfenubin« eines

Photometers man in dieser Biehtong bald genügende Sioher*

heit erlangt.

Kichtsdf^cfoweniger wäre ein Erscheinen des Bildes in

dunkler l^'arbe, schon während des ^'npirpns, sehr angenehm;
man könnte dann den Fortgang de« B* liehtung8processes besser

controlJiren und es würde die AusUihrung des Platindruckes

für diejenigen, welche mit dem sonst üblichen directen Copir-

process zu arbeiten gewohnt sind, bedeutend erleichtert werden.

Sohan beim Ausarbeiten des Platinverfahrens hatten Hftbl
nnd ieh eine derartige Verbeteening ins Auge gefasst, ohne
jedoch damals sn einem günstigen Besnltate sn gelangen.

Ich habe in neuester Zeit die Versnobe zur Erlangung
Ton Platin-Bildern direct im Copirrahmen, wobei also
die Keduction des Platinsalzes schon ganz oder
wenigstens zum grösserpii Theil im Copirrahmen
stattfindet, wieder nufirenommen und bin hierbei zu selu:

befriedigenden Resultaten gelangt.

Das neue Verfahren ist äusserst einfach auszuführen; das

fertig copirte Bild wird nach dem Herausnehmen aus dem
Copirrahmen einfach iu angesäuertes Wasser gegeben, dieses

wie beim gewöhnlichen Verfahren 1—2mal gewechselt und
darauf auf kurze Zeit mit gewdhnlichem Wasser gewaschen.

Mit Hinweglassung der Beschreibung meiner Versucne, welche
weiter von keinem Interesse sein dürfte, will ich gleich zur
Angabe der Vorschriften übergeben. Das Prineip des neuen
Verfahrens besteht im Folgenden:

Wenn man zur Sensihilisirungs-Lösung eines jener Salze

der Oxalsäure hinzufügt, welche sonst zur Entwicklung be-

nützt werden, so werden dieselben während des Copirens,

unter Einfiuss der Luftfeuchtigkeit, an jenen Stellen, an
welchen eine Lichtwiikung stattfindet, eine Keduction des

Platinsalzes zu metallischem Platin bewirken.

So lange das Papier im Dunkeln in einer Chlorealolum*

bftehse aufbewahrt wird, findet diese Einwirkung nicht statt.

Kach meinen bisherigen Untersuchungen haben das

Ammonium -Oxalat und das Natrium -Oxalat als Zus&tze zur
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Nttt« KrfAhraDg«D im fIfttiodraok.

S^^Ticjbilisinuigs- Lösung dip liosieii Resultate er^ebeo. Das
K;i'i um- Oxalat wurde icli nicht ;meni}>feb1(^n . da dag, bei

dessen Hinziifügung zur Eisen]u>ui)g, eutstehende Kalium-
Fonid-Oxalat eine 7a\ geringe Löt^llehkeit besitzt, und auch aa
Empfindlichkeit hinter dem Ammonium- und Natrium- Ferrid-
Oxalat zurücksteht. Was die zwei letzteren VerblDdungen be-

triflt, will loh gleich hier bemerken, dass erstere mehr blftu-

liohe, letztere mehr brSanliehe FsrbentOne der Bilder Ter-
ursaohi Bei Bereitung der SeneibilieimngslöBang v^ahre
ich nun folgendermaeeen:

Zur normalen Ferrid-Oxalat-Lösung fäge ich im
Dunl<eln iir;for Schütteln so tIpI neutrale? Ammoninm-
odor N atri um-Oxalat zu. als sieh bei gewöhnlicher Tempe-
ratur eben lö^^en will. Die antaniilieh bräuiiIiehcTinif' Losung
vrird durch Biiduni.^ .les bezüglichen Doppelsaizes smaragdgrün.

Von den beiden Salzen werden ungefähr benöthigt:

auf normale Ferrid-Oxalat-Lösung IOC) cm^,
neutrales Ammonium-Oxalat 18—20 g,

oder neutrales Natrium-Oxalat lö—lö g.

Kach dem Filtriren kann die Lösung verwendet werden.

An Stelle der Femd-Oxalat-Lööung, und Ammonium- oder
Katron-Oxalat, dürften auch Lösungen der betreftenden Doppel-
Salze in Ammonium- oder Natrium-Oxalat dioc^iijen Dienste

leisten. Da mir die DopjM-l salze nicht zur Y^erfüguDg standen,

habe ich obigen Weg eingeschlagen.

Behufs Sensibilisiruui: hal-e ich bisher die neuen Eisen-
lösuniicn mit der irewöhnlichen riatinlösunir in denselben Ver-

hältnissen wie beim alten Verfahren gemischt; es würde daher
für gewOhnliehe Verhältnisse die Sensibillsininge-LOBnng fol-

gende Zusammensetzung haben:
Kormal-Platinldsung (1:6) 84 cm^
Ammoninm-Ferrid- oder Natrium-Ferrld-Lösung 22 cm*
Gummi -Lösung (1 : 2) 23 cm*
Diese Menge genügt zur Pr&paration von 5 Bögen ge*

wöhnlichen Formrit» ?

Zusätze \'>n Ivalkumchlorat behufs Erzielun«: harttMcr

Bilder können wie beim alten Platinverfahren und in denselben
Verhiiltnissen gemat hl werden.

Die nach der neuen Methode erzielten Bilder sind den auf
gewöhnlichem Wege erzeugten vollkommen ebenbürtig, und es

schönt mir sogar bezüglich der Tiefe überlegen. Weitere
Untersnehuogen werden jedenfalls zeigen, ob Aenderangen in
den Misohungsverhältnissen von Yortheil sind oder nicht
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Neu« Btfiklirtttigati Im P]«tindniek. 3d7

Das Auftragen der mit oder ohne Yerdickungsmittel ver-
ßefzfpn Sensibilisinmgslösung, das Trocknen und Aufbewahren
der Papiere ist analog wie beim alten Fiatinverfahren.

Iii. Gopiren and Vollenden der Bilder.

Da beim nenen PlatinTerfahren ein geringer Grad von
Fenolttigkeit (analog wie beim Silberdmek) im Papiere noth-

wendig ist, werden die %um Copiren bestimmten BOgen einige

Stonden vorher aus der Chlorcaleiumbüehso geuommen und
in einem gewöhnlichen Lokale im Dunkeln iiuRiewahrt Sie
ziehen dann nn der Luft genügende Fouehtigkoit an.

Im Copirralimen wird dann solbstverstiindlieh jede Hinter-

läge von Wachs- oder Kautsrhuktuch unterlassen.

Das Copiren ninnnt denselben Gang wie bei allen directen

Copirpressen , indem zuerst die tiefsten Schatten in sciiwarzer

Farbe und nach und nach die Halbtöue erscheinen. Es bleibt

nnn dem Belieben überlassen, wie man das Bild fertig macht
und kdnnen hierbei folgende Wege eingeschlagen werden:

a) Man copirt etwa so lauge wie beim alten Platiupapier,

d. h. In diesem Falle bis nur die dunkelsten Schatten
erscheinen und entwickelt in einer heissen oder kalten

Lösung (jd n&ch dem Grad des Copirens) der von H&bl
nnd mir angegebenen Entwickler^)

b) Man copirt das Bild bis es im Ganzen deatlioh sichtbar

wird, ohne dass die zarteren Halbtöne erschienen wären.

Ein derartig nif rtig copirtes Bild kann man auf zwei-

fache Art behandeln.

«) Man lässt es im Dunkein liegen; nach Vorlauf von
einer halben bis zu mehreren Stunden wird es von
selbst fertig, indem die begonnene Lichtwirkung sich

fortsetzt.

ß) Man entwiekelt das Bild fertig, indem man es in

eine kalte, s^r verdünnte Entwickler-Ldsong taueht.

Die einfachste und billigste, welche mir sehr gute
Besultate gab, ist nachstehende:

gesättigte Sodalösung 5 cm^
destillirtes Wassser 100 cm^

Der Papiergrund nimmt darin einen starken gelben
Ton an, welcher beim darauf folgenden Behandein
mit angesäuertem Wasser verschwindet.

c) Man copirt das Bild ganz fertig nnd zwar bis es das
Aussehen hat, welches es zum Schlüsse haben soll.

^) 1. c p. 84.
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d38 X«iMi ErfAhrangeo im PlAtindruck*

Die nach einer der Methoden a bis c behandeitea Bilder

werden auf bekannte Art in

SalzBÄure 1 Vol.

Wasser 80 Vol.

Setauoht, bit zur ToUsttttdlgen Bnifmnng dar g^ben Farbe
et üntorgmadM darin gdamn imd tehliesilieh ia 1—2 mal

fceweehtelteD WasBor dnreh 10^15 Minuten gewaBoben.

3. Modification des Entwicklers bei übereopirten Bil-
dern, oder bei Verwendung von bereits ver-
dorbenem Papier des alten Platinverfahrens.

üebereopirte, auf gewöhnlichem Platinpapier hergestellte

Bilder lassen sich nach Dr. Mall mann und Scolik^) sehr

leicht retten, wenn man sie statt in heisser, in kalter Oxalat-

Itenng entwickelt Es genügt jedoeh niclit ein einfiiohea

Dnrohxiehen, sondern man mnss das Bild in der LQsnng liegen

lassen, wo es, wie bei der Entwiekelnng eines Negativs, all-

mählich herauskommt. Eine kalte und eventuell auch ver-

dünnte Oxalatlösung gestattet nach B. Liebig ^) anch altes

verdorben«^? Plntinpnpjor m verwenden.

Ich habe auch in dieser Kichtunt: Vri su' he angestellt

und dio Angaben der genannten Experimentutoren vollständig

bestätigt gefunden. Analog wie die kalte Oxalatlösung wirken
auch kalte und verdlinnto Losungen von citronen-, wein- oder

essigsaurem Kulium oder Natrium. Aehnlich wirkt die von
Cox^) empfohlene kalte coneentrirte Lösung von gewöhnlicher
Wasolisoda, nnr Iftsst bei Anwendung derselben die Brillans

der Bilder Einiges zn wünsehen ttbrig.

4. Restauration von altem verdorhenera oder gelbst be-
reits copirtem i'apiere des alten Platiiiveilahrens.

Wenn das Papier bereits derart verdorben ist, dass die

oben angegebene Modification des Entwicklers nichts mehr
IriK'htet, oder falls man bereits copirtes, jedoch noch nicht

entwickeltes Papier zum Copiren wieder branehbar machen
wollte, kann man die von Bory^) ergebene Beetanrimngs-
methode anwenden. Man übensiebt nämtich das Papier, durch
dieselbe Operation wiebeim Sensibilisiren, mit einerMischung von

Normalchlorai Eisenlösung

Kaliumchloratlösung
{ KJ^f,*''*"*

^

1) Pbotognphiache Bandschau 1887, p. 157.

n Philadelphia, Photographer 1887, p. 368.

<) BttU. de l'Mt. Wg« d% phot. 1886 p. 8SS.

Digitized by



Boi moinen Versuchen ergab sieh, dass auch Lösungen
von KaJiumehlorat oder au •'n Chlornatrium allein das Papier

zur estauriren vermögen. Die Concentration hängt vom Grade
der Zersetzung des Papieres, bei copirtem Papiere von der
Kraft des bereits copirten Bildes ab.

5. VeräDderQiigeii der Papier-Unterlage der Platin-
bilder anter besonders ungünstigen Umstünden*

Das aus metallischem Platin bestehende Bild ist an und
fdr sieh nnTorftnderlich, die Papier-Unterlage jedoeh Ist unter

besonders nngonstigen Verhältnissen dem Oelbwerden unter-

worfen.

Nach der Üntersuchung von Dr. Vogel jnn.') wird der
Papiergrnnd eines nassen Platinbildes durch die Einwirkung
von Sehweffthvasserstoff gelb bis braun gefärbt; das Bild pe!>>gt

verändert sich hierH-^i nicht. Dies gilt hauptsächlich für i^a-

piere, welche mit (ielatine vorprüparirt sind, wiihrend solche,

welche eine Yorpräparation von Arrow-root erhalten haben,
sich nur unbedeutend verändern.

Als Grund dieser Erscheinung eikiiirte Dr. Vogel die

Spuren des Platinsalzes, welche am Papiere zurüekblieben und
bei der Behandlung mit Schwefelwasserstoff eine Platin-

SchwefelTerbindung bildeten. Da Gelatine einmal aufgesogene

Substanzen hartnäckiger zurückhält als Stärke, erklärt sieb

auch die stärkere Färbung bei Bildern auf Gelatinepapier.

Die erwähnte Veränderlichkeit des Papieres dürfte sich

aber bei Bildern, welche in gewöhnlicher Art aufbewahrt

werden, kaum zeigen; es wird auch Niemandem einfallen, nasse

Platinbilder in einer Schwefelwasserstoff- Atmosphäre auf-

zubewahren. PJatinbilder auf Gelatine-Papier, welche ich aus

der Zeit der von llübl und mir ausgeführten Arbeiten, also-

schon seit 5 Jahren besitze, und auf Kivespapier gemacht
wurden, zeigen kfine Veränderung. Andere Bilder hingegen,

welche wir auf nicht photographischem, also unreinem Papiere

machten, wurden in kurzer Zeit gelblich; der Orund hierto

ist aber nicht in zurückgebliebenen Spuren des Platinsalzes,^

sondern in der Papiergattnng überhaapt, welche im Kohznstande
dieselbe Veränderung zeigte, zu suchen.

1) Phot. MlUhoiloogeo, 23. Jfthrg., p. 825.
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340 H«it«U«iiig TOB ZvIchuaafM fttr ZtekÜtvng.

H«nteU«iiff TOB ZelehüHSfen für Zinkitimiiir«

(Phototypie.i)

Di« Phototypie gestattet grössere Freiheit der Techuik hIb

Chamitypie, weil bei ersterer der photograpliische Apparat
4ie üebertragung auf Zink vermittelt. Weisees Zeiehenpapier
oder weiifler Cftrton, ttefeohwftrxe obloeneohe Tmelie eind liier

die Stoffe, liirelebe sur Verwendttng kommon. Es sind Strieb-

«eichnangen und Kornzeichnnn^pn zu unterscbeideii. Bei
beiden gilt ale Grundsatz, dass Bebr schwarze ZeiclLniing sieb

von rein weissem Gründe abheben m\\<s.

Vcr^rö?sert»' Ansfiihnni? ist j^tets zu empfehlen, da i-'^de

Federzeichnung durch Verkle'iieruiii: irewiiint. Das Verhäitmss
3 : 2 darf im AlJgeiueioeu als zweckeutsprecheud angesehoD
werden

Als Träger der Zeich uuii^- dieut glatter Oiicr duch fast

glatter Oarton. Tiele verwenden mit Vorliebe gestriobenes

Papier, auf welebem sieb gut zeicbnen und überaas saaber
radiren läset. Die Stricbe kommen sebr ii^leicbmSssig, voll

und kräftig, daber ist das Papier namentlich für Federzeich-
nungen in Dürer -Manier mit einfscben (nidbt gekreuzten)
Strichlagen sehr brauchbar.

Da alle Striehe jrlnichmässig' tiofe Schwärze aufweisen
müssen, ist die Anweixiimi^ flüssiucr Ausziehtusche dorn jedes-

malioren Amoihen von ciiine^ischcr Tusche vorzuziehen. Un-
bedingt zu veniie'nleu ist Verdünnung der Tusche zur Erzielung
irgend eines Klleets. Sehr feine Striche dürfen nur durch
feinere Federn erzeugt werden, ihre Färbung muss ebenso ge-

sättigt sein, wie die der tiefsten Sobatten.

Für Beproduotionszeiobnungen auf glattem Papier gelten

alle Begeln der Fedei*zeicbnung. Kreuzungen der Scbatten«

striche sind nur an tiefen Scbattenstellen und dann im spitzen

Winkel übereinander zu legen. Beohtwinklige Kreuzungen
sehen steif aus.

Für decorative Zeichnungen ist es erapfehlenswerth, die

Umrisse mit kräftigerer Feder auszuziehen als Schattenlairen

im Innern. Diirer nnd A Idegrever sind hierfür als Meister

echter Federzeichnnng noch immer die besten Vorbilder.

Zur Ausführung von Kornzeiehniuigen iu Phototypie ist

von Angererd:Göschl in Wien eigenthümlicb hergericbtetea

Papier eingeführt worden, welebes ganz vorsügliebe Effecte

durcb einfacbe Behandlung zu erreieben gestattet. Es giebt

1) TSfuHk d«r „Papi«r>Z«ttQng*' 18S7, 8. a
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davon yerscluedene Sorten mit anfgedrackten Punkt- and
Linienmn^forn. Pns Papier ist mit einer Kreideschicht grun-

hfiMimge Grau des Aufdrucks bildet den Mittolton,dirt, das gl

aus weleheiri hellere Töne ausgeschabt werden. Indem so ein

mittlerer Sehattenton gegeben ist, wird dem Zeichner diö

Arbeit sehr erleichtert. Er spart das mühsame Abschattiren
durch Striche uiid braucht nur au einzelnen

Stellen zn verstärken, an andern abznsehwSchen.
Dem Kreidesrnnd istsnnftchet das erwähnte

System eng gereihterLinien aufgedraokt. Dieses

wird rechtwinklig gekreuzt daroh ein aufge-

presstes System von Furchen, deren Abstände
den Abständen der Linien gleich sind.

Durch Anwendung glatter und gezahn-
ter Schaher, deren Gestalt aus beistehender

Abbildung (Fig. 57) ersichtlich, lassen sich aus

diesem gleichförmigen Grunde die mannig-
fachsten Tonabstufungen herausholen.

Zur Herstellung der Tiefen können Blei-

stift, Kreide und Tusche gleicher Tonstärke

nebeneinander verwendet werden, nur Layiren
mit blasser Tusche ist ansgesohlossen.

Beim Schaben kommt viel auf richtige

Handhabung der Messer an. Man nimmt den
Schaber so in die Hand, dass der Stil zwischen

dem dritten und Tierten, oder dem vierten und
fünften Finjrer zu liegen kommt, je nachdem
man breite Flachen oder helle Striche zu schaben
beabsichtigt. Der Daumen wird an der Messer-

fläche möglichst nahe zur Spitze vorgeschoben,

damit störendes Federn verhindert wird. Zeige-

und Mittelfinger drücken den Schaber gegen

den Daumen.
Der Schaber ist nicht genau senkrecht zu

führen, sondern ein wenig mit der Schneide

voraus, so dass er sich wie ein Hohleisen in

die Schicht eingräbt. Andere Haltung nimmt die Flächen
nicht rein weg und stumpft df^s Messer zu rasch ab.

Zum Schleifen der Schaber sind türkische Oelsteine am
besten geeignet, und es ist darauf zu achten, dass das Messerchen

seine ursprüngliche Form behält. Man muss also stets die

Fläche auflogen.

Die Scala (Fig. 58) zeigt, welch verschiedene Töne durch yer-

aehiedenartige Handhabung der Schaber erzeugt werden können»

Xig. 67.
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c ist der Grundton des Papiers. Durch Anwendung des
flachen Schabers werden die Linien des Grundes auf den
Höhen der Furchen unterbrochen und es entsteht ein Grund
Ton regelmässig vertheilton Punkten, welche man nach Belieben
schwach oder kräftig halten kann (a). Je weiter man schabt,
desto zarter werden die Punkte, bis endlich das reine Weiss
des Papiers, die Farbe höchsten Lichts, in weichem üeber-
gange vortritt

Führt man den Zahnschaber schräg über den Tongnind,
80 entsteht Ton 6, welcher durch entgegengesetzte Führung
nochmals verändert und aufgelichtet werden kann.

Ton d entsteht, wenn man den Grund schwarz deckt,
trocknen lässt und dann mit glattem Schaber abnimmt. Da-

a h c d e
Fig. 58.

durch bleibt Farbe in den Furchen und es entsteht ein dem
Grunde entgegenlaufendes Liniensystem, welches verschiedene
Stärke erhalten kann.

Ton e entsteht, wenn man den Grund mit Kreide über-
zeichnet. Dadurch werden die Höhen der Furchen gefärbt,

und es bildet sich ein Liniennetz.

Ton f zeigt schwarz gedeckten Grund, welcher mit dem
Zahnmesser aufgerissen wurde.

Es versteht sieh von selbst, dass namentlich mit Hilfe des
Zahnschabers die Zahl der Töne noch bedeutend vermehrt
werden kann. Wir zeigten hier nur die wesentlichsten Formen.
Eine andere Papiersorte ist mit unregelmässig vertheilten
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344 llMiing-H«liotypi«o In Halbton für d«ii Buchdruok

Punkten vor'j-oflnKkf ?if4it oinen lichteren Toa alF die

Sorten der Yorbesehnebeiien Art und ist für zarte Zeichnungen
ohne grosse Ton-Abstufnngen sehr gnt zu brauchen.

Von den patentirten Angerer-Göschrschen Originalpapierea

Originalpapieren haben in Berlin £dm. Gaillard und Hein-,
rieh Steinberg ständiges Lager.

WfiDBoht man grosae Flächen im weissen Papierton stehen

so lassen, so kann an Stelle des yoUständigen Ausschabens
aneh leichtes Aufkleben weissen Papieres treten. Volles Auf*
ziehen ist jedoch wegen des meist eintretenden „Werfens^
der photographischen Aufnahme hindf^rllch.

Vorstehende Gebirgslandshaft (Fig. 59). welche bei Anwen-
den? fpinor T!!n«trationsfarfie noch besser zur Geltung kommen
würde, zeigt die groese Mannigfaltigkeit der im Schab- Ver-
fahren zu erreichenden Töne.

Wer sich an die eigenartige Technik gowühut hat, kann
damit ganz reizende Effecte erzielen. Die Herstellung der
Zeichnung ist nieht schwieriger als bei Tttschmanier, der Preis

f&r Aetzung aber erheblich billiger als beim Halbton -Ter-
fahren, welches die hier vorhandene Zerlegung in Linien und
Punote erst dnroh complicirte Yorrichtnngen schaffen mnss.

Ueber MeBsIng-Heliotypieii in HalbtoB lllr den
Buelidraek»

Von Otto Rau (i. F. Heinr. Riffarth) Berlin.

(Hierzu Tafel XI und XII.)

Das Messinghochätzverfahren fiir Herstellung von Bncli-
dnickcliches in Halbton, so wie ich es s. Zt in der fieiehs*

druckerei ausgearbeitet habe, ist im Princip dasselbe, welches
Sommer in Wien ausübt. Ich betone jedoch, dass die ersten

gelungenen Resultate meiner Versuche vom 23. December 1885
datiren, zu v/f^loher Zeit da? Sommer sehe Verfahren noch
nicht in dei Ooffentlichkeit existirte. Uebrigens hat Klic
schon vor -i Jahren mit Zuhilfenahme seines Photogravü re-

Verfahrens Buchdruckclich^s hochgeatzt, welche allerdings

wenig Druckfähigkeit besassen, weil sie nicht tiefer waren ala

eine heutige solide Photograv&re*Aetznng.
Im Jahrbuch 18B7 wurde bereits Einiges Über den dii-

maligen Stand der Methode durch Herrn Prof. Boese ver*

^ffentlicht Im AnschluTs an diese Mittheilung mdgen folgend»
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Tofel XL

A

Autotypie von H. Riffarth, Berlin W.

(Mit ErUubniBS der Kedact. des „Daheim*.)

Beilage xu Ed er*« Jalirbuch für Photographie 1888.
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Tafel Xn

Messinghoehätzung von H. Riffarth, Berlin W.

(Mit Erlaubni«8 von G. Belmer, Berlin.)

>

BeÜAge za £ d e r ' i.Jahrbuoh für Fliotographie 1888.
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Messing -U«liotypida m iiaibton lür den Buchdruck. 346

Andeiitiinfren daithun, wie sich mein Verfahren inzwißchen
weiter veivuiikouiaiiiet hat.

Es war mir besonders daran gelegen, die Aetzongen für

bequemen Sclmellpressendrack brauchbar zu maoben, was nur
durch die Möglichkeit zu erreichen war, daas sich die Schatten*

Partien des Bildes tiefer wie bisher aufatsen. lassen und infolge

dessen aneh bei normaler Farbenaoftrsgung offen bleiben.

Das Verfahren war eben damals nur bei Zuhilfenahme des
besten Papiere« für feinsten Ilhistrntionsdruck vcnvcndbar und
eine gewinnbringende Ausbentunfr desselben illusorisch, so

lange die Cliches nicht dieselbe Druckfähigkeit besitzen, wie
die nach gekörnten Negativen hergestellten Autotypien anderer
Anstalten. In der Aufätzung der heliographlBch ganz seicht

angeätzten Schuitenpartien des Bildes lie^^t denn auch der

Schwerpunkt der Herstellung eines durchaus druckfähigen
PhotograTäre-Buchdruckclich^s. Trotz Verwendung der wider-
standsfähigsten Wachsfarbe hierzu war bei der geringen Farbe-
auftragung ein Durchätzen der Deckung stets zu befurchten.

Hier musste der Hebel eingesetzt werden, um die Methode zu
yerrollkommnen.

Nach vielen Versuchen gelangte ich denn durch Abänderung
des Aetzbades, in welchem das Bild durch das Gelatine-Relief

hindurch in die Platte eingeätzt wird, zu der Möglichkeit, bei

der Aufatziing aller Töne die Deckfarbe so reichlich mit der

Walze aukutragen, dass ein Verätzen, resp. Dnrchätzen absolut

unmöglich wurde — mit anderen Worten: das Bild nach der

Aetzung durch die Gelatine«-Sdiioht hindurch war bereits in

allen Theilen so tief, dass die Nachätzung keine Schwierig-

keiten mehr bot, sondern ebenso leicht vorzunehmen war, wie
diejenige der Zinkotypien in anderen Manieren.

Die eigentlichen Schwärzen des Bildes blieben dabei
durchaus ganz blank und Retouche mit dem Polirstahl, welche
schädliche Vertiefungen in der Druckfläohe zur Folge hat, ist

ganz ausgeschlossen.

Um für den Druck bedeutender Auflagen grössere Halt-

barkeit zu erzielen, sowie eine Verwendung gewöhnlicher
Druckpapiersorten zu ermöglichen, vorsuchte ich auch die Her-
stellung von Aetzungen in gröberem Korn, welche schliesslich

auch gelang, indem ich den bei solcher KOrnung zu tonig

erscheinenden äussersten Liohtpartien durch ISnger andauerndes
Anätzen eine Extrabehandlung zu Theil werden Hess.

Das Messing an Stelle des Kupfers adoptirte ich selbst-

verständlich wegen der grösseren Billigkeit und namentlich

auch deshalb, weil die Kupferätzung stets verstählt werden
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mnsfite, ym die lur den Auflage-Prnck nötbige Dauerhaftigkeit

zu erhalten, während die Messrngatsiuig auch ohnedem den

Druck grosser Aufhig<^n vertrügt.

In der Kifluith'schen Anstalt, welche für llalbtoncliches

bereits das Angerer & Goedohriohe Verfalir«! in Neti-

manier nüt Erfolg «nwendet (siehe IlIneiratioiiBbeitrag TMi U),
wird jelit meine Hetbede epeoiell fftr beaseren Illaetntioiiedniiiic

veiter ausgebildet. Die Thätigkeit der Anstalt erstreckt sloh

nun auf Kupfertiefätzung (Pbotogravare, s. nebenstehende Tafel)

nnd Kupfer- resp. Messinghochätzung (Heliotypie, Tafel XII),

f^rn^r Zink- Autotypie, Zinkographie in Strichmanier, Phote-

lithographie eto.

Leber das Zink«Hoch»Aet^-yerfahren. *

•

(Nach MittheiluDgen von Herrn Prof. Roo * . Vorstand der

ehalkographischeu Abtheilnog der kaiserliehen Beiehsdnietoii
. inr Berlin.^) . .

Zwei Methoden von Uebertragungen der.Zeiohnnngen auf
Zinkplatten kommen hanpts&chUon in Anwendnng: '

-

Das Asphaltverfahren nnd das Negativverfahren
(Crlasdruek).

Ersteres Vecfakreu besteht aus einer concentrirten Lösung
Yon syrischem Asphalt in Chloroform, wozn 3mal soYiel Sohwefel-
ftther hinzugefugt nnd nnter öfterem t&ohtigen Söh&ttolii

circa 3 Tage stehen gelassen wird; hiernaoh- wird dieselbe

filtrirt Dem zurückgebliebenen Satze wird etwas peruanisdier
Balsam zugegeben und mit wasserfreiem Benzol (Benzolam
purum) aufgelöst, so dass die auf eine Zinkplatte probeweise
aufgegossene Lösung eine goldgelbe Färbung aufweist. Die
Lösung wird hiernach so oft filfrlrt, bis sie Ton allen sclimutzigen
Theilchen Tollständig befreit ist.

Eine Zinkplatte wird in einem dunklen Räume mit dieser

Lösung Übergossen (wie bei Collodium) und zum Trockueu
sehnig gestellt, welches eine halbe Minute währt

Untw einem klaren Negativ (abgezogene Gelatinehant)
wird Vi bis VsS^i^de in der Sonne copirt, bei zeratrentem

>) Der Herausgeber hatte rot einiger Zelt Gelegenheit, an der Berliner
Belchedruckerei in die dortige Ausübung der photochemitcheo Druck-
-veifahren Sinsiclit zu nehmen und ist in der Lage Uber die unter Professor
Boese> Leitung in hoher Vullenduug daseibat audgeUbten Methoden obiges
TerOffentlloben zu kennen.
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Lichte dagegen 2 bis 3 Standen. Es ist ratheaiii, die Oopir-

sdt eher anssndehnen als einzneohrftnken.

Bei Teniehleierten Negativen, deren Original verblielien

oder mit graner Tusche ausgeführt ist, ist eine bedeutend längere

Copirzeit erforderlich . um die mangelhaftea versohleierten Stellen

Tollstandig durchzuarbeiten.

Nachdem die Platte geniii^end oopirt, wird diese in eine

Schale mit gewöhnlichem Terpentinöl gelegt, tleissig geschwenkt
bis sich das Bild zu entwickeln zeigt, hiernach wird die Platte

mit einem inzwischen in Terpentinöl getränkten kleinen Bausch
feiner Watte ftbwwischt, um neh leichter ttberzeugen xu können,
wieweit die Entwicklung des Bildes fortgeseliritten nnd nm
den bereits gelösten Asphalt zu entfernen ; sieht man, daes das
Bild noch nicht klar entwickelt, so wird diese Procednr so oft

wiederholt, bis das Bild so erscheint, wie es sein soll.

"Hie 80 entwipkelte Phtte kommt sofort iintpr eine starke

Wasserbrause, wird getrocknet und über einer Spiritus- oder
Gasflriiume gut erwärmt. Nachdem etwaige Retouohen vor-

genommen, wird die Platte zur weiteren Aetzung dem C^emi-
graphen übergeben.

Sowie bei allen derartigen Verfahreu ist auch hier eme
fiifthrang und Geschicklichkeit des mit dieser Operation be-

trauten Hannes erforderlich.

Der geringste kanm sehbare, nicht genftgend ansgewaichene,
Burückgebliebene Ton zwischen den Linien der Zeichnung
wird bei der weiteren Operation yon grdsster Hinderlichkeit sein.

Um derartig zurückgebliebenen Ton, welcher aus ver-

schiedenen TJfpaohen auftreten kann, zu entfernen, wird die

Platte, nachdem selbige vollständig getrocknet, 1eir4it ühor einer

Flamme erwärmt und die mit dem zurückgebiiebeneu Ton be-

deckten Stellen werden sodann mit einem mit ToriMutinöl

getränkten Pinsel mehrmals überstrichen. Es wird bodann,

nachdem die Platte tüchtig abgespült ist, um die Einwirkung
des Terpentinöls zn unterbrechen, der Ton entfernt sein; sollte

dieses nicM der Fall sein, so wird diese Procednr wiederholt,

wobei die Platte etwas stärker erwärmt werden kann, hierbei

ist Vorsicht und ein schnelles Handhaben der Wasserbranse
dringend geboten.

Auch in anderer Weise lässt sich ein derartig zurück-
gebliebener Ton entfernen..

Nfiehdem das Bild entwickelt, die Platte abcröbraust, ge-

trocknet und vollständig abgekühlt ist, werden diejenigen

Partien des Bildes, welche keinen Ton aufweisen, mittels

emes in dünne Gummi- Arabicum -Lösung getauchten Pinsels

22*

Digitized by



848 C«bOT 4M aUak* Batik • AmAm -VMfthiM.

gedeckt, vollständig s^otroeknet. Hiemuf wird die Platte wieder
in dh' Sehnlf mit Terpentin gelegt, wo sip po lange verbleibt,

bis der Ton vo!l?fnndig gelöst und eiitferus ist, hierrnch nh^e-

«piilt lind \\\^ vorher weiter bphniiilrlt. So lanse jedoch auf

der Piatte sit-h noch mit Guii.nji;ir:iliikum gedeckte Stoilea

befinden, darf diese absolut nicht erwarint werden, du hierbei

der Gummi abspringea und die gedeckten Linien schadigea

Die auf dieie Weise gewoimeiien Uebortrftgimgeii lissea

an Gftte der sn reprodnoirenden Zeiolmimgeii niehle sa
wtknsoheii übrig.

Der Negativdruck (Glasdruck), welcher hauptsiicblich, U»k
ausschliesslich in Anwendung kommt' ist dem Asphaltverfahren
nicht allein gleichzustellen, eondem in vielen lünsiehtan ?or*

zuzie!; ' "

.

iieim Glasdruck wird ein Negativ auf nassem Wege her-

gestellt, dasselbe in Nivpllement gestellt und erst mit warmem
Wasser, sodann mit einer Chromgclatiuelösung^) überzogen; in

dieser Lage verbleibt die Platte ca. Va Stunde bis die Lösung
erstarrt ist, hiemaoli wird die Platte in dnem YeBttlirapparat

gelegt nnd vollständig getrocknet. Hiemaoh wird die Platte

mit der Schichtseite nach nnten anf ein sohwarzes Tack gel^
und bei hellem Licht 2 Stunden, bei serBtreatem Lichte 3
4 Standen eopirt, und unter einer schwaohen Bianse das Chrom-
salz ansgewässert. Die auf diese Weise gewonnene Platte wird
mit einer etwas strengen ümdruckfnrbe mittels rauher Leder-
w^alze eingewalzt, ganz in der Weise, wie bei lithographischem

Druck, anf Kreide-Umdruckpapier ali^ezogen, welcher Ab^ug
in gewiihiili. her Weise auf die Zmkphitte übertragen wird.

Die auf diese Weise gewonnenen Abdrücke sind dem Original

vollkommen identisch. Betreffs Schnelligkeit und Sicherheit

der GHite der zu reprodnoirenden Zeichnungen, wird dieaes Ver-
fahren dem Asphaltverfiabren vorgezogen.

Es kommen in dem kaiserlichen Institute hauptsachlieh

Beprodnetionen von alten Kupferstiehen nnd Holzschnitten- zur
AnsfÜhmng. Diese Originale sind meistentheils verblichen resp.

besitzen Fchmnfzig gelbes Papier, welches bei der photo-
graphisi-hen Aufnahme unvermeidlich einen Ton hervorruft;

daher ej^rnet sich hierzu gerade diese Methode des Glasdnicks,
indem diose Töne mittels zartem Flanelllappen auf dem Um-
druck papier (also vor dem Umdruck auf die Zinlcplatte) aus-
gerieben werden können.

1) MliehUDg von Gelatine und KftllamblcbTOiiwt.
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Ist nun ein solcher kräftiger Abzug auf 4i6 Zinkplatle

timgedniokt, so wird die Platte kurze Zeit gonimirt stehen

gelassen, alsdann eingewalzt wie in gewöhnlicher litho-

graphischer Weise die Abzüge hergestollt werden. Als erste

Farbe wird eine gute Umdniekfarbe genommen, wie man sie

in gewöhnlichem Gebrauche hat.

Man lässt nunmehr die Platte trocknen und veiiheilt dann
auf die ganze Obertläche mittels eines aus Watte hergestellten

Bauöches resp. eines breiten langhaarigen zarten Pinsels fein-

pnlTerisirtes Har/pnlver, das sogleich an den fetten Stellen an-

naftet. Bae Harzpulver, welches sich zwischen den Linien
als Punkte fiberfl&ssig abgelagert, wird mittels eines reinen

Bausohes und Blasebalges entfernt Um noch den letsten

Eest des überflüssigen Harzpulvers zu entfernen, wird die

Platte tüchtig ah,2eljraiist. Hiernaeh wird sie in eine 2 bis

3 proc. Salpetersäurelösung gethan und unter beständigem
Beweisen des Aetzkapten« Ms ^'2 Minute leicht angeätzt,

unter eine starke Wasserbrause gebracht, ijetrocknet und jranz

leicht angewärmt, worauf die Rückseite der Platte mit flüssigem

Schellack überstrichen wird.

Hat die Zeichnung grössere weisse Partien, so werden
an^di diese mit Schellack gedeckt, tun nicht uunl^thig die S&ur»
abzuschwächen und um zu gleicher Zeit Stützpunkte beim
Einwalzen der Platte zu erhalten. Auch wird nngs um die

Zeichnung sich ein erhabener Zinkrand während der Reihen»
folge der weiteren Operation zeigen.

Eetoüchen oder Aenderungen, falls diese nöthig sind,

"werden jetzt mit guter fetter lithographischer Tusche mittels

eines feines Haarpinsels vorgenommen. Nach Beendigung
solcher l^etouche wird die Platte ganz leicht erwärmt, damit
sich die Poren des Zinkes Öffnen und die Fetttusche besser

haltet.

Hiernach wird mit der eigentlichen ersten Aetzung begonnen.

Bs handelt sieh nicht darum, sogleich bei der ersten Aetzung
«in für den Druck in der Buchdruckpresse hinreichendes Relief

za erhalten, sondern jede einzelne Aetzung muss vielmehr auf
die verschiedenen Abstufungen begrenzt werden, welche durch
die Töne der Zeichnungen gegeben sind, so dass die durch
die Säure vorbereiteten Stellen soijleieh yor der weiteren Ein-
wirkung der Säuren geschützt werden.

Hieraus ergieht sich eine Reihe einzelner Operationen.

Zu der vorzuiiehnienden Aetznng einer Zeichnung in Grosso

Ton ca. 1.") cm im Quadrat, welche zum grössten Theile aus

dichter feiner Schrafhruuj^ mit massig weissen Partien (ähüJieh
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einem Kupferstich) besteht, wird ein Aetzbad hergerichtet,

welches aus 2000 g Wasser und 60 g gewöhnlicher Salpeter-

säure besteht (ein 3 proc. Bad).

Die erste Aetzung erfordert • eine Dauer von 2 bis

3 Minuten, während welcher Zeit der Aetzkasten fortwährend

geschaukelt wird.

Fig. 60.

Vorstehende Fig. 60 gibt eine Darstellung solcher im
kaiserlichen Institut aufgestellten Kästen.

Dieselben sind aus festem Holz gediegen gearbeitet, die
Innenseiten gut ausgepicht.
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Eine in der Mitte am oberen Bande angebrachte kleine

Achse bezweokt eine bequemere Handliabang beim Schaukeln.

Zur Ableitung der entstehenden ungesunden Dünste während
des Aetzens ist oberhalb des Kastens eine einem Rauchfang
ähnliche Vornolitang mit Venülation und Abzugecanal verseilen

angebracht.

Nachdem die Platte nach der ersten Aetzung ^ut abge-

braust, getrocknet und envärmt ist, wird sie abgekühlt und
sodann eingewalzt. (Fig. 61 zeigt einen Walzeuständer.) Hierzu

wird eine Farbe yerwendet, welcbe aus

2 Theilen guter Illustrationsfarbe,

2 „ Bienenwachs und
1 Fiehtenharz

besteht und derart mit Firniss verdünnt wird, dass sie beim
Einwalzen leiebt um die Striche herablänft. Hiernach wird
die Platte 1 Minute im selben Bade ge&tzt, abgebraust, getroeknet

Flg. 61. Fig. 62.

und, nachdem in schon beschriebener Weise mit Harzpulver
eingestaubt, noch einmal 1 Minute geätzt, abjrebraust. getroeknet

und leicht erwärmt. Die Platte darf jedoch nur derart erwärmt
werden, dass die Farbe steht.

Nao]ideBi.8ie wieder abgekühlt, wird sie nochmals 2 Ifinnten

im genannten Bade gefttst, abgebraust, getrocknet nnd anf dem
Wärmeapparat derart erhitst, dass sich das HarzpnlTor nnd die

Farbe innig verbinden und längs der freigeätzten Seitenwände

der Linien und Punkte hemnterfliesst. Vorstehende Fig. 62
veranschaulicht einen derartigen Wärmeapparat. Derselbe, aus

starkem Blech gearbeitet, ist oben mit einer Solüeferplatte zum
Anflegen der Platte versehen.

Der Hohlraum wird mit Wasser gefüllt, das in stetem

Kochen erhalten werden muss.

In ganz ähnlicher Weise erfolgen nun noch zwei bis drei

weitere Aetzungen. nur mit dem Unterschiede, dass bei diesen

ein steigend stftrkerei Einwalzen nnd Schmelzen (Erwarmen der
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Platte) sowie kräftigeres Aetzen erfolgen mnse, um die nethige

Tiefe ra erreiohen.

Als 1. Aetsong wird angenommen:
ein Spree. Bad, 2—3 Idinaien Aeizdaner.

2. Aetzimg:
dasselbe Bad, 4 Minuten Aetsdaner.

3. Aetzung:

5 proc. S&nrezasatz, 5 Minaten Aetzdauer.

4. Aetzuii?:

gleich der dritten.

5. Af^tzunff:

lüproc. Säurezus[\tz und ca. 15 Min. Aetzdauer.

Nunmehr wird die l'laite vollständig von aller Farbe etc.

gereinigt und folgen drei weitere (Kein-) Aetzungen; die erste

eine starke, die zweite eine srhw-ichere und die dritte eine

ganz zarte. — Diesen drei Aetzungen angemessen erfolgt die

jedesmalige Kiuwalzung.

stark erhitzte Platte wird mittels einer glaUfii, harten,

exBct gearbeiteten Lederwalze kräftig eingewalzt. Die Farbe
Merzn ist dieselbe der Sobarfätzungen , nur dasa anstatt des
Firnisses dieser Farbe Terpentingeist beigegeben ist, nämlich:

100 Theile Farbe, 20 Tbeile Terpentingeist.

In einem neuen Bade, welchem 5 bis 8 proe. Salpetersäure

beigefügt, wird nun die Platte, nachdem dieselbe noch einmal
eineestänbt und das Harzpulver angeschmolzen war, ungefähr
5 Minuten geätzt.

Naeh dieser ersten Aetznng wird die Platte gut gereinigt,

mit Benutzung von sohwacher Lange.
Bei der zweiten sebwächeren Reinfttsung wird aneh mit

derselben Walze nnd Farbe entsprechend schwächer eingewaUrt

nnd in einem neuen 3 proc. Säurebad 2 bis S Minaten geätet,

wonach die Platte wieder mit Lauge gereinigt wird.

Bei der dritten ganz schwachen Aetzung wird die Platte

sehr zart eingewalzt, eowip dns "Bild im Druck erscheinen
soll und in demselben Bade eine iMinute geatzt

Die gereinigte, von den übrigen Zinktheilen mittels Kreis-
säge befreite und auf einen llolzl'uss befestigte Platte ist nun*
mehr zum Drnoke fertig.
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Notizen sn Landsehafls- und Areliiteetiir-AiiftialiiiieB.

Yon Ooost Samhaber in Aschaffenbnrg.

Beim nassen Oollodion-VeTfabren mochte es ziemlioh

gleichgiltig sein, nach weloher Riohtong hin man beim Ez-
poniren den Objeotivdeokel abnahm. Anden aber Terhält es

sich bei den empfindlichen Tiockenplatten. Man sollte, nm
gleichmässige Belichtung der Platten zu erhalten, mdglichst
mit regnlirbarem Momentverschlus8 arbeiten; denn e? spielt

eine gro??o Kolle, ob ich bei 1 — 2 Socunden Exposition den
Deekel nach oben, unten, oder bei Gruppen soitlich nb-

nehme. Auch ist es für die SiUenden viel angenehmer, den
grossen Moment „jetzt gehts los" gar nicht zu sehen.

Kiiie noch weit höhere Bedeutung gewmut die Art der

Abnahme eines ObjectiTdeckels in der Landschaftsphotographie;

meist genügt im Hochsommer selbst bei Anwendung von Weit»
vrinkeEn mit kleiner Blende eine Ebn>08ltion von 1—2 Seonnden.
In der Bogel wird man den Fnssboden länger exponiren

wollen, den Deekel also nach oben abnehmen. — In einem
Falle aber kann man den Fehler der Weitwinkel, welche be-

kanntlich das ^Üttr'feld bedeutend heller zeichnen als die

Bandpartien, fast ganz ausgleichen.

Handelt es sich nämlich um Aufnaiinie hoher Gebäude
oder ThUrme, so ist meist eine Verschiebung des Objectivs

in die Höhe nöthig, \vodurch dag gute Mittelfeld des Objectivs

mehr auf den Vordergrund und auf des Gebäudes untere

Hälfte gerichtet ist, während die Spitze und Xhürme mehr
dem dunkeln Band zuliegen. Nimmt man nun den Deekel
nach unten zu ab, so wird die Hdhe im Negativ gewiss ent-

sehieden richtiger ausexponirt sein, als wenn der Deckel nach
oben zu abgenommen wird.

Es ist das ein kleiner Kunstgriff, den ich mit £rfolg

schon Alfters angewandt habe.

Herstellung chromolitliographischer Tonplatten, sowie
Anwendbarkeit derselben fiir verschiedene Methoden des

photographischen Pressendrucks.

Von Georg Scamoni, Chef der helioc^raphisehen Abtheilung

der kaiserl. Expedition zur Anfertigung der Staatspapiere

in 8i. Petersburg.

In meinem 1872 bei Friedländer & Sohn in Berlin

erschienenen Handbuch der Heliographie etc. veröffentlichte

ich ein Verfahren, mit welchem man auf gekörntem litho-
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graphischen Stein sehr msch und "»k-her, sowohl vollkommen
egale, wie auuh uusserstibart verlautende Töne aazafertigen vermag.

Dm Verfaiurea war das folgende;

Beibkreide «nd Anwendung derialben snr Her-
•tellnng geiobabter Tonplatten fir Chromolitbo-

graphie, AlberttjpU ete.

Lemereier*t lithographiscbe Kreide No. II 3 Theile,

(klein geschnitten.)

Venftianischen Terpentin '^'a

schmilzt man recht iimiir znsammen und gies^t die Masse
in Form eines Wiirfols a'is. den man nach dem Erkalten

aur Hälfte in Stannio] oinsrh]ä<:t.

Ist der Vr»rdruck i Abklatsch) nach dem gewöhnlichen
lithographischen Verfahren auf einem ziemlich offen und
scharf gekörnten Stein gefertigt, so deckt man Alles, was
keinen Ton erhalten soll, wie den Band des Bildes, die

höchsten Lichter etc. mit einer Mischnng, bereitet ans : Gammi
arabicum, verdünntem Scheidewasser nnd Bothsteinpnlyer,

nnd lasst dieselbe g:ut anfkrocknen.

Sodann umreisst man alle Partien der Zeichnung, inner-

hnlh deren man Nüaneen zu erzengen gedenkt, flüchtig mit

ein'T scharfen Eadirnadel und überreibt hi. rauf die ganze
Stt'infläche vermittels der oben beschriebenen .Masse, die

nachdem so lange durch kräftiges Reiben mit einem mehr-
mals zusammen gelegten Flanelllappen vertheilt werden
üiuss, bis ein gleichmässiger braunschwarzer Ton erzielt

ward, durch welchen deutlich die vordem einradirten Linien
2tt erkennen sind.

Diese diUine glänzende Fläche ist sodann als Bfittel»

ton zQ betrachten, von dem ausgehend man den höchsteil

Lichtem des Bildes zu— vermittelst eines scharfgeschliffenen

Schabers — und den tiefsten Schattenpartien zu — mit Fett-

kreido nnd dick angeri<*i'pner lithographischer Zeichentinte

(sebrafürend, punktirend und gänzlich deckend) die schönsten
Abstufungen erzielen kann.

Die Tonplatte wird alsdann ziemlich kräfti^^ geätzt und
im Uebrigon vollkommen wie jede lithographische Kreide-
zeichnung für den Druck weiter behandelt.

WQnsoht man sich des von mir empfohlenen Aetz-
wassers zu bedienen, mnss man demselben noch etwas 8ali-
sänre beimischen.

Geschabte Kernseife

Talg
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Pr&ft man einen solchen Ton, nach scharfem Aeteen und
sorgfältigem EinwaUen des Steiikes, mittels der Loupe, so findet

man, dass derselbe aus melir oder weni?:er feinen, ziemlieh

irregulär vertheilten Pünktchen besteht, die einen ^ohr reinen

Druck gestatten. Häufig lasse ich derartige TonflTifhen direct

auf die Collodionseite abgezogener Negative» die nach irgend

welchem natiirliehen Objeet, wie auch nach Aquarellen etc.

gefertigt wurden, abdrucken, um dieselben durch Zerlegung

aller Transparentstellen und üebergänge in Punkte für helio-,

photolitho- und zinkograpliische Beprodnetion geeignet m
maohen.

Desgleichen leisten mir derart bedmckte d&UDe Gelatine-

foUen, als Zwisclieiilagen Terwendet, öfters reoht gute Dienste.

Aetzen des fc^teines.

Eine von mir seit Jnhron mit bestem Erfolge zum
Aetzen lithographischer ivreidezeichnungen. geschabter Ton-
platten etc. verwendete, auch für |)hotoiithographische Halb-
echattenbilder sehr empt'ehlcnswerthe Flüsbigkeit, kann in
folgender Weise bereitet werden.

In eine Poreellansehiissel si-hüttot man:

2 Pfund Salpetersäure, neutralisirt dieselbe, unter tHoh-

tlgem Umschütteln, mit

2 gepulverter Kreide, filtrirt sie nach einigen

Stunden sorgfältig uud mischt alsdann recht

innig daza

n des besten Gommiarabienms, gelöst in

4. Sehoppen reinem Begenwasser.

Die anfangs stark sobäumende Aetzflüssigkeit muss
sodaiiii ca. 24: Stunden ruhig stehen, wonach man sie in

eine wohlgereinigte, mit einem eingeschlififenen Pfropfen ver-

seliliessbare Flasohe giesst, in welcher sie sich sehr lange
Zeit aafbewahren lasst.

Das Auftragen dieser Aetze anf den vollkommen horizontal

gelegten Stein (dessen Temperatur womöglich 15 Grad R.
betrafen soll) geschieht vermittelst eines breiten Pinsels mit
zwei Zoll langen, weichen Dachshanren, den man recht voll

nimmt und mit wenigen, etwas in einander greifenden
Strichen leicht über die Zeichnung führt.

Sobald die Flüssigkeit auf dem Steine trocknet, ist die

Aetzung beendet.

Sollte man geiiulliigt sein, in einem behr heiöseu Locale

zn ätzen, ist es zweckmässig, die Aetze noch mit einigen
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356 HeritellaDg chromolithographischer Tonplatten etc.

Tropfen Salzsäure zu schärfen, da die lithographische Kreide
bei sehr hoher Temperatur leicht «chmiert.

Ein hellgeber Stein muss etwas stärker geätzt werden,
als ein blauer oder gelbgrauer.

Liegt der geätzte Stein zu lange an einem sehr feuchten
oder kaltem Orte, wirkt die Aetze oft stärker als wünschens-
werth, wogegen in einem sehr heissen Räume die Zeichnung
leicht durch Abspringen der Gummischieht Schaden er-

leiden kann.

Fig. 63.

In photolithographischen Ateliers, die in Verbindung mit
einer lithographischen Druckerei stehen, wird es ein Leichtes

sein, sich von den Vortheilen meiner Mittheilung zu über-

zeugen, und empfehle ich hiermit noch besonders die von mir
im vorigen Jahre für das vorliegende Werk (siehe Seite 206
bis 208) beschriebene Aetzmethode.

Die Lichtdichtigkeit der auf das Negativ, oder auf dünne
Gelatinefolien gedruckten Punkte (ich verwende gewöhnlich
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Herstellung chromolithographischer Tonplatten etc. 357

eine giit deckende schwarzbraune Kreidefarbe) lässt sich noch
bedeutend erhöhen, wenn man den frischen Druck, nach der

in allen Druckereien bekannten Art broncirt. Den üeberschuss
der Messing- oder Kupferbronce stäubt man ein oder mehrere
Stunden später vermittelst reiner Watte sorgfältig ab.

Enormen Vortheil für Chromolithographie, sowie auch für

Combination derselben mit photographischen Reproductions-

methodeii. gewährt in neuerer Zeit ein von Day in Amerika
erfundener und daselbst, wie in England, Frankreich, Deutsch-

land und Belgion patentirter Apparat, mittels welchem sich

das ebenso mühsame,' wie langweilige Punktiren der Farben-
platten fast gänzlich ersetzen lüsst.

Day's Erfindung beruht zunächst auf Herstellung von
transparenten Gelatinefolien, die, von gratirten Metallplatten

abgegossen, ein mehr oder weniger hohes Relief (das Glicht)

zeigen.

Er benannte dieselben: Shading and Printing Mediums
for Graining, Stippling, Lining and otherwice Shading, Dra-
wings on Stone, Zink, Cardboard, Paper, Tiles, Glass or other

flat Surfaces.

Die Landschaft (Fig. 63) ist mit einem Liniencliche durch
allmähliches Verrücken desselben und erneutes Ueben'eiben

hergestellt.^) Die Lichtpartien wurden mit Gummi abgedeckt.

1) Der Holzschnitt gibt den Vorgang beider nicht ganz genau. Die
durch das Verrücken de» Cliches bewirkte Verstärkung der Linien ist,

nanieiitlich in der Luft, das Bildchen etwas undeutlich wiedergegeben.
Die Linien dos Holzschnittes passen niclit so genau aufeinander wie das
Pay'sche Verfahren bedingt. Anm. d. Verf.
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Für Chromolithographie ist der ArbeitBgang wie folgt:

Du aaf einen hölzernen Rahmen geBpannte Gliche (Fig. 64)
wird, naohdem mnn es mittels einer kleinen Lederwalze
(l'ig. 65) mit üeberdruekfarbe einschwärzte, bis dicht auf den
lithographischen Stein niedergelassen und mit Hilfe eines

Eöllchens und Griffels (Fig. 66 und 67) aus Hartgummi über-

gedmckt. Hierbei richtet sich der Künstler nach dem schon
vorher in der lithographischen Presse anf den Stein ab-

ffakktiditen UmriM d«t «isziif&hrenden Bildes, weloher durch
OM tnuitpurente Ifedinm deuüieh la erkennen itt. Eine be-
liebige verstil^rkiuig gewisser Partien dee üeberdnieks llset

ich durch ein allmäliges Verrücken des Glichds, mittels der
am Holzrabmen befindlichen B&iorometerschrauben und aber-
maligem Ueberreiben desselben erzielen. Vor jeder stnfen-

weisen Verstärkiinor der Linien jedoch deckt man die Licht-

partien des Bildes mit etwas angesäuertem Gummi arabicum ab.

Fig. B5. Fig. 66. Fig. 67.

Lederwalze. Griffel und BOllchen aas Hartgummi
mm ItlMttng«! dm OUdMt.

Gegenw&rtig können Days Shading and Ptinting Mediums
Ton seinem Hanpiagenten W. 0. Feit, Ganoeiy'Lane 55 und 58
in London bezogen werden, der sich verpflichtet, den Er-
werbern einer rechtsgiltigen Lycenz ailjährlieh eine gewisse
Anzahl neucombinirter Oliehte sn liefern, sowie »bgenfttste

wiedenim zu ersetzen.

Die Kautsumme einer Lycenz, die meines Wissens per
annum 5CM) Mk. beträgt, hat sich bereits in stark beschäftigten
lithographischen Anstalten, der ausserordentlichen Zeitersparnis

und vielen audeieu Vortheilen des Day'schen Verfahrens gegen-
über als durchaus massig erweisen.
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Heliographien ohne galv&niachos Bad.

Heliographien ohne ^lyanisches Bad.

Von Georg Scamoni in St. Petersburg.^)

Um heliographish gefertigte 0elatiiieTeliefB (Flächen von
40 X 60 em und darüber) im Zeitraum yon wenigen Minuten,

ohne Anwendung galvanischer Elemente, mit einem dünnen
fost zusammenhängenden Knpferniederschlag zu bedecken, be-

diene ich mich des folgenden» derart bisher noch nicht mit*

getheilten Verfahrens:

Die Glas- oder Metallplatte, auf welcher sich das bereits

gut ^raphitirte Gelatinebild befindet, wird auf ein Nivellir-

geäteil gelegt und die ganze Oberfläche mit feinem Gusscisen-

FeUpnlver bedeekt. Diese Operation geschieht %m besten

mittels eines Drahtsiebes« wie man dergleichen inUthographisohen
Anstalten zum Anfsieben des Sandes für StelnkGninng Yer-

wendet (35 Oeffnungen auf den Quadratzoll.)

Auf das gleichmässig vei-theilte Eisenpulver liest man
sodann aus einem kräftig wirkenden Zerstänbungsapparat so

lange conocntrirte Kupfervitriollösung einwirken bis alle Eisen-

theüchen in sehönor Kiipfpi-färbung ersoboinon. Alsdann be-

tupft man die ganze Gelatineflaehe noch mit einem von Kupfer-

vitriollösung reichlich durchtränkten Wattenbausch, wonach
unter einer kraftig wirkenden Brause der Ueberschuss des

Eisenpulvers abgewaschen und die Platte sofort in den galvano-

plasäohen Apparat gebracht und mit der, je nach fbxm FULchen-
xaiun erforderlichen Anzahl Ton Elementen Terbunden wird.

Hat man während dieser ganzen Operation darauf ge-
achtet, dass die Plattenobertläehe an keiner Stelle trocken ward,

so erfolgt der weitere Eupferniederschlag in grösster Eegel-
mässigkeit und innigster Verbindung mit dem ausserhalb des

Apparates gebildetem Kupferhäutchen. Wer kennt, wie schwierig

es im Allsremeinen ist, Gelatineflächen oder Formen rapoh und
gleichmassig mit Kupfer zu überziehen, wird vorstehendes
Verfahren bald zu ßchätzen wissen.

D<'V8selbe kann auch auf andere graphiiute und mit

schwacher Spiritusldsung übergossene Materien, wie Ghitta-

peroha, Wachs, Schiefer, Holz etc., angewendet werden nnd
scheint es mir wahrscheinlich, dass schon die alten Egypter
es yerstanden, in einer ähnlichen Weise wie oben den auf
antiken ZiergeiAthen nachgewiesenen dünnen Kupferüberzag
herzustellen.

^) Obige Mittheiluog kam Verfasser von Herrn Hofrath Dr. Steia aua
Vrankfüit a. M, su, w«lohem diMelbe von Herrn SMmooi lUr Min Werki
dM „Iiiobt^ «te. iQgeateUt wordeo w«r>
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V^itinduog dM pbotoUtbographiAchaa Umdrucks «tc

Terbindnnir <i^» photolithogrnphisehen Umdrucks mit
Guillüt'iiir*^ Liuir- uud Kelif-Maschiiieuarbeit, sowie

nbgetoate Aetiaiiir desselben.

Von G. Scamoni iu Petersburg.^)

Znnjichßt wird f^in photolithoi^rnphischer Umdruck auf
Stein in d^r hekannton \\'oi?e ausjjefiihrt'^). Man bedeckt den
bereits »iMu-klertig» n Sumii mittels einer L^imwalze mit einem
Aetzgiund von in Terpentin irelöstein Asphalt und Steinkohlen-

theeröl. Vordem miiBson jedot-h die für Einstellung complicirter

Fonds, Medaillen, Luft etc. bestimmten iiaume mittels Kleesalz-

löBODg oder Eisenoxydpaste s^uspolirt werden. Nach dem Auf-

wibEen des AetsgrnodeB Vkut man (BenkreelU) soweit aosr

troekssn, dsM der Aetzgrond wahrend du Ziehen« einer Probe
weder am Maeohinendiamant anhaftet, nooh swisohen deA
Linien ausspriogt. (Flüssigen Aetzgrund liefern in gutef
Qualität Lemeroier in Paris und Menton in Mannbeim).

lieber die eigentliche Bildgrenzo hinausprezogene Maschinen«*

linien müssen mit dicker Asphaltlösung abgedeckt werden.
Ist (las l)eekniiltel völlig getrocknet, po iimci-ibt man den

Stein mit einem gut anöchliesseuden Hand von iiiebwachs, an
dessen einer Ecke eine genügend vorstehende Ausgussrinne
ausgebogen ist. \ ,

-
.

Die Aetze besteht aus:

PeetUlirtee Waeser 1000 oom,
Salzeanre 30 Tropfen,

.

Holzessig 60 g.

Man gieest reichlich auf und beseitigt Luftblasen otit einem
Dachshaarpinsei. Naoh vorläufig genügender Vertiefung wird
die Aetze abgegossen, der Stein abgespült und mit einem Bks-
balg getrocknet. lUnter Umständen kfinn inmi zartoro Stellen

2 bis 3 mal abdecken). !Nach völligem I roeknen löst man alles

mit Terpentinöl ab, wäscht ab und reibt das (lesammtbild mit
Wachsfnrbe an. Diese muss mindestens 1 Stunde lang ein-

ziehen. Das spätere Kinwulzeu geschieht mit Federfarbe.

JOieeee Verfahren eignet sich besondere rar HersteUong
TOD {einen Äcqidenzien der TersehiedenBten Art nnd geetettet

manelierlei Modüficationen, indem beispielsweifle an Stolle der
Ma8($unenarbeit aacAi Freihand-Badirong (mit Nadeln und
Bonletten) in A9vren.dQng kommen kann.

1) Phf.t. rorrfsp 1H87. S. 279.

2) S. Eder's Jahrbuch f. Photograliie. X. Jahrgang (1&»7) im Original-
Artikttl Htm Seamoni't.
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Ueb«x die SigenioliaiUD yeriobiedenfarbigeo XiiobU«.

Leb«!* die i:«i^iiseliafteu versckiedeufaibigea Liebtes.

Von Dr. 0. Lobse.

Ks iät bcL'^üat, dass das rothe Ende des Spectrumg ein^ir

Lichtquelle, z. B. der Sonne, in pbotograpbisdier Beziebnng
ebarakteriitiBcbe Versebiedenbeiten von dem blauen Ende zeigt.

]>ie bUuen, et&rker breebbaren Liöbtstrablen beiitxen im AJl-

^emeiiien eine grOsiere Kraft, ebemisobe Veränderungen her-

Torznrofen, als die rothen und wenn ee aocb in der Neuzeit

gelingen ist, durcli geeignete Präparationen die Wirkung des
rothen Lichtes zu erhöhen, so bleiben die? immerhin Aus-
nahmen von der Regel. Wenn somit das rothe Licht weniger
^ctinische Kraft besitzt, so vermag es auf der andern Seite

die Körper viel besser zu durchdringen als das blaue Licht
Analysiren wir z. B. das Licht einer Lampe, welches durch

ein starkes Platt Papier hindurch gegangen ist, mit Hilfe eines

Speotroscops, 80 finden wir, dass füt alles blave Liebt abeor*

birt wurde und nur rotbes und gelbes Liebt tlbrlg geblieben

iet. Bei gr^serer Bicke der abeorblrenden Sebiebt bleibt nnr
noch rothes Licht übrig, dieses vermag aber sogar noch siem*
lieb dickes Oarton -Papier zu durobdringen. Was hier tob

Gase und Dämpfe, z. B. für unsere Atmosphäre. Hierfür

bietet die Rothfärbung der Gestirne, insbesondere der Sonne,

wenn sie sich dem Horizont nähern, also wenn das Licht der-

selben, um in's Auge des Beobachters zu gelangen, dickere

absorbirende Schichten zu durchdringen hat, ein schlagendes

Beispiel.

Ü8 sbbeint fast, ale wenn es keinen Stoff g&be, der rotbe

Strahlen vollkommen absorbirt, und dabei blauen den Dnrob*
gang gestattet, denn selbst die Absorptionsspeetren blaner

Qläser oder Flüssigkeiten, lassen rothes- Licht erkennen. Das
rothe Licht mit seinen längeren Wellen und seiner schwächeren
Breohbarkeit vermag also im Allgemeinen die Zwischenräume
zwischen den Moleeülen besser zu passiren, als das blaue.

Je stärker brechbar das Lieht ist, um so leichter wird es von
absorbirendon Mitteln verschluckt. Vielleicht steht hiermit

folgende Thatsache in Verbindung, die ich hei Aufnahmen der

ßoüüe zu beobachten Gelegenheit hatte, wenn dieselben bei

Einschaltung eines farbigen Mittels erfolgten. Um die Farben-
febler des Objectiys mdgliebst zu verlöseben, wurden eine»-

tbeils die Sonnenstrahlen dureb eine Lösung von doppelt-

cbromsaurem Eali, anderntbeils dureb eine solche von über-

mangansaurem Kali geschickt» bevor sie die empfindliebe

gesagt wurde gilt auch für
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862 ü«b«r dl« SlftuolMlton TtrtdtMMifiM^tii LiebtM.

Flfttte erreichten, die in dem ersten Falle dnrch Behandlung
mit gf^eisrnotor Farbstoff Insnnir für Gelh empfini^lioh 2:;eTnaeht

woHf'ii war. Bild der gelben Sonnenpchpibe war ausser-

ordentiich scharf, aber fast ganz ohne Contraste. bo dass die

Torhandenen Sonnenflocken sieh nur wenig, aiidere Details der

Sonnenoberflicbe sieh gar nicht abhoben, das violette Bild

dagegen zeigte eine reiche Abwechselung von Tönen und die

Stmctar der Sonne hob 0IOI1 sehr contrattreich ab. Mit Hilfe

Ton blmm oder Tiolottem Lichte IsMon tioh goringero Lieht«

unterachtede noch tiohtbar machen, »Is bei Anwendung rotheii

Lichtes, mit anderen Worten, zwei verschieden helle Gegen-
stände erfordern bei rothem Lichte einen viel grösseren Unter-
schied in der Belichtungszeit als bei blanem Lichte snr Er«
«ielung desselben ehemischen Etf'^etes.

Ich glaube, dass man aus d^a vorstehenden Betrach-

tungen gar manchen praktischen Nutzen zn ziehen vermag, da
es sowohl Erfordernis? sein kann, möglichst weiche, als mög-
lichst harte Negative zu eraeugen. So ist es Thatsaehe, dass

die Gelatineplatten zur Renroductlon von Strichzeicliaungen

wenig geeignet eind, dft hieroei ein besonders grosser OontiMt
rerlangt wird, der frtther dnreh ein geeignetes Gollodion nnd
Mftige NachsohwSrznng erreicht wurde, welche letstere noch
dazu bei Gelatineplatten nur in beschränktem Masse ausfuhrbar

ist. Die Papieriläche wird nicht dunkel und die Striche der
Zeichnung nicht hell genug und es blieb bisher nichts übrig,

als fdr diese Zwecke Silberbad und Collodion beizuhilten.

Gemäss den obigen Darlegungen wird aber der Contrn^^t

erhöht, wenn man die Photographie mittels blauen Lichtes

vornimmt, was einfach durch Einschaltung eines blauen Glases

geschehen kau. Ich Hess ein planparalleles blaues Glas

schleifen und brachte dasselbe innerhalb eines Reprodactions*

AplAnaten yon Steinheil in der Weise an, dass ich es auf
die Oentralblende anfkittete. Von einem bedruckten Blatte

erhielt ich auf diese Weise bei geeigneter Exposition ein

Negativ, auf welchem die Bnchstaben glasklar erschienen, und
der Gmnd hinreichend dicht war, so dass ich dies Verfahren
"Denjenigen empfehlen möchte, welche sich mit Reproductions-

arbeiten beschäftigen. Aehnlich wie im vorliegenden Falle
wird noch bei vielen anderen Gelegenheiten aus der Ver-
schiedenheit der Wirkung farbigen Lichtes Vortheil fiir die

practische Photographie gezogen werden können, worauf hin-
"zuweisen Zweck dieser Zeilen ist.
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Etiras über du beliograpUselie AetiTerfüIiren»

Von Oscar Pustet in Wien.

Jedermann, wt^loher sich sclion mit der Keliogravüro be-

schäftigt hat, weiss, weshalb die Kupferpiatten mit einem Harz-

oder Asphaltkorn versehen werden müssen und ich erachte 63

daher als überflüssig, mich weiter über den Zwecii des Kornes
einzulassen. Sicher ist jedoch, dass Anfänerer auf die Wesenheit
des Kornes viel zu wenig Gewicht legen und werden schleeht

gelungene Aetzungen nioht einem zuweilen nniiofatig beschaffenen

Kom 'zagesobrieben, so da«8 Ytel Kummer ftber ein oft aobon
xum wiodeibolien und wiederboltea Male geätates Bild «rspait

werden könnte.

Je nachdem man nach dem Aufwirbeln des Harzstaubei

im Staubkasten die Platte früher oder später, kürzer oder länger

in denselben legt, so kann man, wie bekannt, ein feines und
weites, ein feines und enges, ein grobes und weites und ein

grobes und enges Korn nuf der Platte herstellen, doch ist auch,

durch ein stärkeres oder schwächeres Anschmelzen des Harz-
staubes dasselbe gröber oder feiner herzustellen.

Will jemand viele gute Eesultate haben, so muss er m
in der Gewalt haben mit Sieborbelt ein beliebiges Korn ber-

auitellen und das Einstanbon und Ansohmelzon des Kornes
darf nicht nach einer Sehabiono Toigonommen werden, sondern
jedes Bild soll separat studirt nnd die hiorsn bestimmte
Platte mit einem eigens dafür passenden Korn versehen
werden. Selbstverständlich muss auch bei der Aetzung dem
Korne Eechnnnjr getragen werden^ indem im Verhältniss zur

Dicke des Pignient- Reliefs, die Aetzung weder zn kalt noch
zu warm vorgenommen wird. Als Norm hierbei ist anzu-
nehmen, dass kleine Bilder, Landschaften mit vielen Bäumen,
Bilder, welche überhaupt wenige Tiefe gebrauchen und schon,

damit die feinen Details nicht zerrissen werden], ein feines

Korn Torlangen, w&hrend grosse Platten, besonders Portraits

nnd grosse Köpfe, welche in der Tiefe eine beträchtliche

Schwärze beanspruchen, ein grobes Korn benöthigen , da einer

so tiefen, lauge andauernden Aetzung, ein feines Korn nicht

Wiederstand leisten würde.
Eine richtige geätzte Kupferplatte soll wie bekannt so

aussehen, dass selbst in den tiefsten Schatten die Kernpunkte
zwar bedeutend kleiner, jedoch nicht wegg^it/i sind, sondern

sich an ihrer glänzenden Obei-flüehe gerade noch erkeniieu

lassen. Auf gewöhnliche Weise und wenn auch die Temperatur

der Aetzüüssigkeit und die Grösse des Kornes immer gUich
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364 ChAiftkUriittk im Portiit.

erhalUn wird, ist dieses lüeht ml^lieh, da sohon bei jedem
Bilde die Tenehiedeae Dieke des Pigmentes dieees nicht zolmt.

Von einem monotonen DsftpositiY entsteht anch ein dtone»
PigmentMgativ, wdcliei auf die Kupfeqiiaille gebfieht, schnell

dnoll&tKt und daher auch die Platte wegen ihrer Seichtheit

wenig; Farbe aufnimmt und einen flauen Druck gibt. Es ist

ein mittel ni'is<5!ir grosses Korn anzubringen und möglichst knlt

zu ;tt/< ii, wüdurch, ohne das Korn m zerstören, die Aetzung
zurückgehalten wird und einen bedeutend kräftigeren Druck
gibt. Im anderen Falle gibt ein zu kraüiges Diapositiv auch
ein ebensolche» Pigmentnegütiv. Das Korn ist auch hier normal

anzuwenden und ist uui das hohe Piguieutielief sciineller zu

durchdringen und das Korn nicht zu yerätzen, bei wärmerer
Tettpentnr sn ätien.

Bei groeten Bilder« PoftrSts nnd überlumpt solokeD, welche
eine grosse Tiefe Terinngen, mnts nnn allerdinn nneii ein

entsprechend grobes Kern verwendet werden. Die Aetsong
wird jedcch, wenn das Pigmenkelief stark ist, bei normaler,

wenn es schwach i^t, bei kalter Temperatnr vorjrenommen.

Bei kleinen Bildehen, Landschatten und solchen, welche
keine !J:ros«e Kraft haben, wird feines Korn verwendet, da
hierbei meistens auch das Positiv schwach ist; wenn dieses

jedoch nicht der Full ist. so muss, um das Korn in den Schatten

nicht zu verätzen, das Eisenehlorid erwärmt werden.

Anf obige Weise ist das Korn und naekher die Temperstnr
dee Üieenenlorids jenem Negativ nninpaseoi nnd ist, je

mehr man die Herstellnng des Korne in der Gewnit hnt nnd
kennen gelernt bat, welches Korn zu den verschiedenen

Negativen nnznwenden ist, viel leichter eine gnte Aeteung her«

zustellen und wird auch den Kupferstecher, welcher kein be-

sonderer Freund (\^r Heliogravüre ist, weniger Gelegenheit

geboten, seinen Unwillen über unsere Leistungen kund za
geben.

Charakteristik im Portrat.

Von Ludwig Schrank.

Ist die Photograpliie eine Y^sensehaft oder eine Knnet?*
Man wird das letztere wohl nur vom joriitischen Standpunkt»
unbedingt bejahen können. Genan genommen ist sie ein Dar-
stellungsmittol , welches die Wissensehaft zur Mntfer hat und
das in der Hand eines mit Phantasie und Schönheitssinn be-

gabten Menschen 2ur Erzeugung von Bildwerken führt, welche

Digitized by



Oiumktaitotlk Im FofCvit. 965

ganz demselben Regeln und iistliGtischen Gesetzen unterliegen,

nach denen mmi mok die SoköpfttB^n der Mftkrei und Soulptiir

beurtheilt.

Wie diese Künste aber weite Golüete von ganz verschie-

deiKMii innf^vpn Werthe umfassen, wie os z. B. dem Bildhauer
gelingt, seiiieii Thon oder Stein mehr oder weniger zu dnrch-
geistigen, so kann auch die Photographie entweder eine ge-

daakenlose Absehrift der Nator eein — wobei der Photograpb
gjBwiwennaeeen dem Objectiv seinen Willen l&aet — oder ein

Ennsiwerk im bdberen Sinne, wenn der Operateur tioh xaent
klar wird, wie er eein Modell zu behandeln hat, um ein ge*
ipriuieee Ideal an en-eiohen, nämlich ein solche Anordnung zn
treffen dnsf unter Beibehaltung der Natiirwabrheit die Ter-

iheilung von Licht und Schatten, die Abirrenznnir und wie

die übrigen Mittel heissen mögen, einen lieblichen oder feier-

lichen Eindruck auf den Beschauer beryorbringen — was man
mit dem Ausdruck „Stimmung" bezeichnet.

Im Porträt hat der Photograph gegenüber dem Maler die

TreffiBicherheit voraus, letzterer den Beiz der Farbe, die Mög-
liohkett, irgend einen gewüniehten Ansdroek feetxnhalten nnd
•endliok aneh den gewioktigen Umetand, daee ihm sein Modell
weit langer zn Gebote steht. Während man dem Photographen
nur wenige Augenblicke gdnnt, nm eine Aufnahme zu Tollenden

und hinterher eine ^angenehme Aehnliehkeit, eine frappante

Charakteristik, tadollof^n Anordnung d^r Draperie und dea

Beiwerks ' beansprucht, hat der Zeichner hinlänglich Zeit, sich

sein Modell anzusehen, im Gespräche gewisse, den Aupdniok
verschönernde Effecte zu studiren, ja wenn ihm eine Contonr

nicht behagt, sie zu verlöschen und seinen Gegenstand miter

einem gtani^ andeiea Gesichtspunkte oder Llehteinfall nochmals
auf die Leinwand zn bringen.

Diese Hast des gaosen Prooesies, die vom Photographen
mlangt wird, ist wohl die Hflnptsebtld, dass manebe Bilder

nicht jene Vollendung erlangen, wdche sie unter »nderen
Umständen erreichen könnten.

Es ist für die Charakteristik eines Kopfes, namentlich

einop nnsymmetrisph gebauten, gar nicht gleichgiltig, oh das

Licht von d( r rechten oder linken Seite einfüllt, nnd ich habe

bei FortrüTaufnahmen nie unterlassen, vor iun legung der Platte

das Modell in meinem NordfrontateUer einmal am östlichen

Ende und dann an der westlichen Wand aufzustellen, um die

verschiedene Wirkung des Lichtes zu studiren.

Ein etwa sohadlioher Einflose der Kaehmittagssonne ist

. leiobt dofoh weisse oder binn« Sebirme von Seiden« oder Fftns«
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ptpi^r zu ^eßeitigen, welche nh Kähmen auf horizontaleÄ

j)rähieii über dem M'^dell hin- und herg- schcbon werden.
Auf die Wiehii^keit des LicMeinfalls von der rechten

oder büken Seite für die Charakteristik des Modelles wurde
ich in eigeDthümlieher Weise aufmerksam.

Ztt tiner Zeit, all das Intorone ftr die Kftntllerpoxtrils

im ViiitktrtwofonDftt tehon ia dar Abnahme begrlffui mr,
wollte iob ein nenes Genre finden, welches den Sammlungen
wieder in friiehem fieiie Terhelfen wOrde. Eben damali er*

blickte ich in dem Schaukasten einer Kunsthandlung eine

Serie berühmter Persönlichkeiten in trefflichen Radimngen
eines französischen Künetlers, es waren Brustbilder in fast

naturli<^*h*^r OrösfiA. darunter jenes der Dichterin George Sand,
des auicrikMiiis -hf n Generals J Ob. Fremont und Andere.
Ich beseiiioss soiort, nach vorhandenen Nc^tiven berühmter
Persönlichkeiten lebensgrosse Diapositive zu erzeugen, diese

auf Mattlack vollkommen durchzuretouchiren und nach den-

eelben dnrob Umdmck inf TroekenpUitten gans tadellose

KegatiTe hermtellen, welebe naoh Bedarf in der Presse coplit

werden konnten. Derartige Bilder« besonders Ton flirstlidien

Personen, sollten fnr Deeeration Ton Wobniinmen Terwend*
bar sein.

Nachdem eine Reihe von Diapositiven anf G!n? vollondet

war, fiel mir der Unterschied auf, der bei einzelnen hinsichtlich

der Aehnliehkeit ol>wfl]ff»t^>, je nachdem man ?ie von der Glas-

oder Bildseite betrachtete, während diese Verschiedeniieit bei

anderen Bildern nicht merklich auftmt.

Besonders Personen, bei denen ein Auge höher an der

Stirne liegt als das andere, oder die Nase ganz wenig schief

im Oesicnte sitzt, femer die einen nns]^mmeinsehen naeh einor

Seite bin mebr entwickelten Hnnd beutzen, yertrugen die oben
angedeutete Umkebning des DiapositiTS nicht. Sobald sich

mir diese Erfahrung aufgedrängt hatte, studirte ich die Wir-
kung des rechts- oder linksseitigen Lichteinfalles und gelangte

zur Erkennfniss der ungemeinen Wichtigkeit desselben ftr die

• Charakteristik.

Wie sehr auch von Seite des Publikums bei Portratauf-

nahmen gehastet wird, dieser Versuch bleibt in der Macht
eines jeden Operateurs und jene, die das Bestreben haben» ihr

Modell zu studiren, werden sich durch diese Zeilen vielleicht

angeregt fUilen, das wechselnde Liebt in den Kreis ibrer

Combinationen sn sieben.

Das isVs ja eben, was den knnsisinnigen Pbotograpben
-Ton dem blossen Abscbreiber nnterscbeidet» dass bei ersterem
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j€deB Werk den Stempel seiner

Fo dass seine Bilder ein ganz
aus dem man ohne Weiters

heraugündet.

individuellen Auffassung trägt,

bestimmtes Gepräge besitzen,

die Signatar des Erzeugers

Die rriifnngr photographischer iwoldsalze«

Von Dr. J. Sohnauss in Jena.

Die wichtigsten photographischen Processe basirea auf

der leichten Bedncirbarkeit der Verbindungen der Edelmetalle;

dther bestehen die photographischen Bilder grdsstentheils aus

reducirtem Metall. Je „edler" das Metall, wie es im höchsten

Grade Gold und Platin sind, desto dauerhafter die aus ihnen

bestehenden Bilder. Leider besitzt das Gold keine so aus-

gezeichneten, bedingungs\Yeise unlöslichen Verbindungen wie

das Silber, weshalb es in den photographischen Processen weit

weniger zur Anwendung Ivommt. was in Aiibeüarht seiner

Ku&tbarkeit auch nicht zu bedauern ist. Ks tritt fast aus-

selkllesslicli dnrcbi den Ftooess der SnbsÜtiiÜoii des Silben bei

der ToiiiiDg der Papierbilder in Wirksamkeit, mit Ansnabme
des selten angewandten Aurotyp- Verfahrens und einer Ter-

alteten Verstärkungsmethode der Collodiumbilder, welch letztere

^ebenfalls auf Substitution beruht.

Der Mangel einer unlöslichen Verbindung des Goldes von
constantcr Zusammensetzung macht auch die Prüfung sowie

die quantitative Bestimmung der Goldsalze in der Photographie

schwieriger, als dies bei den Silberverbiudungeu der Fall ist.

Letztere können ebenso leicht mittels der Waage, als durch

die Titrirmethode auf ihren Silbergehait geprüft werden. Vom
Gold kennen wir nur eine Art der Pällang, welche sich als

Seeignet zur qnaiititotiTen Bestimmung erweist: die als Metall,
^enn auch der bekannte Goldpurpur, erzeugt durcb die FftUong

jsiner GoldlQsnng mittels Zinnsesquichlorid, besteht aus fein-

xertheiltem metallischen Gold und Zinn oder Zlnnsänre, je

•nach der Concentration der angewandten Lösungen. Es ist

begreiflich, dass diese Fällungen nicht zn einer Mapsnnalyse

dienen können. Indireet vermafr mnn jedoch das Gold mass-

analytisch zu bestimmen; die Methode i?t interessant genug,

.um sie hier zu erwähnen, obwohl sie kuuui für den Photo-

graphen von Nutzen sein kann. Sie stuiumt von Hempel und
besteht darin, durch den Zu&atz einer bekannten titrirlen Menge
Oxalsäurelösung im Ueberschuss and längerer Digestion alles

'Gold ztt redndren. Dadurch wird eine äquivalente Menge
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OxaUäura in Kohlensnure Terwandelt; den Best der nnzerseizt

gebliebenen Slure bestiunnt man dann durch Zusatz einer

titrirton Lßsung von uliermangaTiFanrem Kali und dnroh Be-
reohiuiiitr liisst sieh sonnch dio inrch das Gold?nlz zersetzte

Oxalsäure resp. der Goldgehalt bestimmen. Einlacher nnd

aiK'h für einen in cheniisohen ArVieiten nicht ganz ungeiibten

PhotogTÄphen , der im Besitz einer leinen Waage, ausführbar

iöt die G@\viohtsbostimmung. Man muss sich dabei aber

erst äber die genaue ZnsammenBetzung der Salze klar werden:

reinei Qoldohlorid, wie es daroh Auflösen toq reinem Gold
in KOnigewtueer und Abdampfen im Wasserbad bis zur Ery-
stallifiatlon erhalten wird, enthätlt bekanntlich noch Salzsäure

und Wasser chemisch gebunden und entspricht der Formel:
AuClg + HCl + öHaO und enthält 45,78 Proc. Gold.

Dir» reine chemische Yerbindiing des G o 1 d c "h 1 o r i d s

mit Chlornatrium (nicht das pharmacoutische Präparat)

führt die Formel: AuCl^ -r Na( l+ 21120 und enthält 49,46 Proe.

Gold. Das pharmaeeutischo Goldchloridnatrium, mit

einem Ueberschuss von Chlornatrium bereitet, enthält nach
der J*harmacopoea Germanica 30 Proc. Gold.^)

Das in aer Photographie hauptsächlich benutzte Gold-
ohloridkalinm: AQ01s-j-K01+2H30kannJe nachdem es

ans einer stark sauren oder nshezu neutralen Lösung krystallisxrt,

mehr oder weniger Krystallwasser enthalten, und da es ohne-

dies leicht verwittert, so ist e» nicht leicht, es Tor der Prufnog

in einen constanten Zustand — die sogenannte Lufttrocken-

heit — zu verpetzen. Gewöhnlich bewirkt man dies durch

Trocknen des Sal/c? unter fincr Glasgloeke iibor Schwefel-

säure oder Chlorcaicium, manchmal auch durch einen trocknen,

warmen Luftstroni oder im Trockenschrank. Bei genauen

Analysen ist dies natürlich durchaus erforderlich. — Die in

einem Porzellanticgel genau gewogene Menge des Goldsalzes,

etwa 0,5 g , wird einer längeren sohwaofaen GlQhbitze Ober

einem Bnnsen*Behen Brenner oder einer doppelzGgi gen Spiritus-

lampe ausgesetzt und naeh dem Erkalten mit destillirtem

Wasser im Tiegel so lange ausgewaschen, bis die Silberlösung

keinen Chlorgehalt mehr anzeigt. Das reducirte Gold sitzt fest

im Tir»::! 1 und das Auswaschen geht ohne Verlust leicht von

statten, nur muss das Glühen nicht zu bald unterbrochen

werden, damit auch alles Goldsalz zersetzt wird, das WaSch-
wasser muss ganz farblos sein, sowie es gelblich aussieht,

h Das früher kurze Zeit jetzt aber nicht mehr b«aatBt« Goldchlorid*
oaletum kaon fliglioh Ubergaugeu werden.
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ist natürlich noch Goldsalz yorhanden. Den GoldrQckstand
wigi man naek dem Trootmen unter der Gloeke ilVer Schwefel«
eSure wieder und berechnet ihn nnn leicht nach Prooenten;
später Idet man ihn wieder in ein paar Tropfen Kdnigewaseer
anf und kann ihn nach dem Verdampfen wieder zum Ansetzen
eines Tonbades benutzen, dass durch die Analyse kein Ver-
lust entsteht. — Das im Haudel vorkommende Goldehlorid-

Ivaliuin enthält bei reeller Bereitung gegen 85,8 Proe. Gold;
das verkäufliche Goldehlorid ist fast immer die Verbindung
mit Chlorwasserstoff, deren Zusaiuuiensetzung und Goldgehalt

oben angegeben. Das Goldchloridnatrium aus den Apotheken
ist das ebenfalle oben beschriebene mit einem üeberschnss von
Ohlomatrinm. Will man sich auf leichte Weise von letzterem

überzengen» so löst man das Salz in absolutem Alkohol auf, das
überschüssige Ghlornatrium bleibt zurftek nnd kann in einem ge-

wogenen Filter mit Alkohol ausgewaschen, getrocknet und nach Ge-
wicht bestimmt werden. Auch fiir Goldchloridkalium dient diese

Probe, um zu sehen, oh es iiberschlissigcs Cblorkaliura enthält.

Wenn es irgend angeht, sollte sich jeder Photograph diese

kostbarsten aller photographischeu Uhemikalien selbst dar-

stellen, dann ist er deren Reinheit und Wirksamkeit sicher,

sobald er obige Formeln und Procentberechnungen zu Grunde
legt. Wegen seiner Beständigkeit ist das reine, nicht das

omoinelle, Goldchloridnatrinm zn empfehlen; man nehme
Dukatengold zur Auflösung, weil dasselbe kein Kupfer,

sondern hdchstens etwas Silber enth&lt, das nach dem Ver«
dünnen der Goldlösung mit Wasser als Chlorsilber zurück-
bleibt. Ein österreichischer Dukaten wiegt 3,5 g, nimmt man
2"nnkafpn, so werden ca. .^0 g Königswasser (aus 8 g Salpeter-

säure von 30 Proc. und 22 g S il/säure von 25 Proc.) zur Auf-
lösung hinreichen; man dampft im Wasserbad big zur Consi-

etenz von Syrup ab und setzt eine Lösung von 2 g reinem

CWornatrium in 8 cem Wasser zu, dampft abermals ab, bis

sich auf der Obeillache eine Haut zeigt und läs&t zur Kristal-

lisation, am besten über Cblorcalcium unter einer Glocke,

erkalten.

Lichtquelle und Condensator.
Eiü Beitrag zur Phu to^iapiiie der S|;ecti u.

Von V. Schumann in Leipzig.

Die Photographie eines Spectrums scheint die denkbar

einfachste Aufnahme zu sein. Das Aufnahmeobjeet ist nichts

weiter, wie eine Spaltöffnung und die Beleuchtung dieser
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Oeffnung brtncht nur eine gleichn&atige zu sein. Man hat es

sonach in diesem Falle nicht, wie bei der Autoahme plastischer

Gegen6tand»\ mit oin^^r kunstgerechten Verthf^iliins dep TJcbtes

lu thun. Der photui:r;i|»hische Speetraiapparat ist auch meist

für den Foi.'Us de*? (';iiiierftobjeetivß eingestellt, 80 dass man
j«toibs>t ;a dieser iliiitieht üiau^eliuifte Speetrumbüder nicht zu

befürchten braucht Und trotz dieser günstigen VerhältniB&e

hftagt dit Gelingen einer lolehen Anfnahme, wenigstens insofern

iie höheren Ansprüchen genlkgen soll, doch noch von vi^en
Kebennmsttndeo nb.

Wenn die Photographie einee mikroskopisch scharfen

Speotnuni so einfach wäre, wie sie auf den ersten Blick n
sein scheint, wie käme es dann, dass selbst nii? der Hand her-

Torrn^ender Forsrher ^ft genug so wenig befi ieilig<Mide Leistungen
hervorginizen . wjp muii pol^he allenthalben, selbst in wissen-

sehaltlichen Wt-rk.Mi vnbreitet findpf"'^ Ich will hierbei noch

gar nicht an diejinigea Speetriiliiuin ilunen denken, die man
beinahe als spectiale Verbrechen ansehen niöchte und denen

man nur wünschen könnte» dass sie nie an die Oeffentlichkeit

gekommen wären.
Angenommen, es hnndele sich nm die Anfnahme eines

Fonkenspectrams, so würde der sehr irren, welcher mit einem

eorgfältig eingestellten Spectralappant bei gleichmftieig be-

leuchtetem Spalt ein klargezeichnetes Bild zu erlangen meiute.

Die Linien einer solchen Anfnabme werden im Allgemeinen
stets an Unscharfe leiden. nrupi ^n dichtstehender Linien,

b^'poiiii^ rs wenn sie einen nebeligen Ch:uakter iKtben, werden

darauf iiuöanjiiienbchwimnien und so jede Verwendung einör

solchen Platte für Ansniesszweeke illusorisch machen. Man
hat diesen Uebel&tand zuweilen auf eine Eigenthüuiiichkeii des

.betreffenden Spetrnms znrftckxnfftbren gesucht, und in der That

trifft man allenthalben anoh Linien an, die prftoieer Definition

beharrlioh in wideietehen scheinen. Ich habe mich aber ttber-

.sengt, dass diese mangelhafte Schftrfe weit öfter aus der War-
tung des Apparats, denn ans dem Charakter der Lichtquelle

resnltirt.

Zur Erlangung scharfgezeichnofer Spectrumbilder ist Knlie

der Lichtquelle uubf^diiiirtes Erforderniss. Es können unter

Umständen schon kleinere Bewegungen der Lichtquelle von
Kachtheil auf die Bildfläche sein. Jede Richtungsveränderung
des Lichtkegels im Collimator gelangt mehr oder weniger im
Bilde zum Ausdruck. Es genügt keineswegs, dass man die

Lichtquelle in die Collimatoraxe bringt; man musa tot allen

'.Dingen auch daf&r sorgen, dass ihre Buhe gewahort yM*
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füll« scheinbar ]6ioht za erfüllende BedingUDg. Aber leider

nar Bcheinbar, denn gerade in der Fixlrung der Lichtquelle,

besonders beim Fnnkenlicbt, lie^t das Haiipterfordcomiai {vüC

die Erlanginig einer scharfen Spectrumaufnahme.
Der elektrische Funke arbeitet niemals ruhig. Mag man

auch die Stromstiirko, Plasehengrösse, die Dicke und den Ab-
stand der Eleetroden noch so gut miteinander in Einlilang

gebracht haben, nie wird der kleine Lichtball, dessen Gestalt

inn der Fonke gewOlinUfih annimmt» dtn R»iim swiiehen dm
beiden Dr&hten dMiersd eentiiech ansfUllen. Gern nimmt er

«ine tarnende Bewegung um die Aze dei Eleotroden an. Ebenso
breitet er sich aber auch häufig längs der Poldrähte aus. Er
thnt das besonders gern bei schwachen Drähten. Je energischer

der Strom, desto Mher verliert der anftngUeh stabile Funken
seine Ruhe.

Ungleich vortheilhafter wirVt das Licht einer Entladungs-

röhre, zumal wenn es in lougitudinalor Iviehtiing nach dem
Collimator geführt wird. Der Umstand, dass man es hier bei-

nahe buchstiiblich mit einem Lichtpunkte zu thun hat, kommt
der Definition des Speotrums noch besonders zu gute. Dooh
bietet aneb die Entladungsrohre keine Yolle Garantie för die

Rnbe ihres Lichtes. Bei starkem Strom erhitst sich der
oapillare Theil der Edhre und swar nioht gleiehmässig. Die
ungleichmässige Erhitzung hat aber eine Formveränderung der
Böhre im Gefolge und mit ihr in inuigem Zusammenhange
steht eine Verschiebung der leuchtenden Cnpilhire, wenigstens

so lange, als man letztere nioht sicher in der Collimatoraxe zu
befestigen vermag.

Bei Sonueiilieht sollte man meinen, könnten Nachtheile,

.wie die vorgenannten, nie zu Tage treten.

Wenn man den Heliostaten nicht missen kann und die

Belichtungszeiten nioht allzu grosse sind, dann kann man ein

reIngezMchnetes Sonnenspeetmm erwarten, andem&Us Ter*

-mdgen aber sehen kleine Unregelm&ssigkeiten im Gange des

Uhrwerks snm Wandeln des SpeetmmbUdeB anf der empfind-

liehen Platte Anlass zu geben.

Bei einer Einzelaufnahme lässt sich die Verschiebung des
Speetnimbildes kaum sieber nachweisen. Fallen auch die

Fraunhoferlinien einmal minder scharf aus, so weiss man nie,

ob die Unschäife rus dem Instrument, wozu ich in diesem

Falle auch die empfindliche Platte zählen will, oder aus der

jeweiligen Beschaffenheit der Atmosphäre resultirt. Sichern

Aufsehluäb hierüber gibt nur eine Eeihe von Spectren, die man
ohne Yersehiebung der Platte, mittels Weebsel der Spsltfiifiinng;
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dicht nateTtinander photograpfairt. Hierbei ist m mir wieder»
holt vorgekommen, dass benachbarte Speetm sogar um mehvors
Hnnderttbeile eines Millimotcrs coitlich verFcboben waren.

Es ipt klar, dass man den Gnwir emf^^ He1io<^taten nach
dem Kefl*'\'ü(ie, welch^^s «^in Ppiegei entwirft, nie sicher be-

tirtheilen kiuin. Ich bediene mich daju einer Sammellinse von
langer Brennweite m) und beobachte das Sonnenbild,

welches eie nui einem verticalen Schirme eutwirlt. Besser

noch fand ich ein Diaphragma, welchM in den Gang der

Strahlen eing«eohaltet wurde. Bin eokkee benntie ich anok,

wenn ich Sonnen» nnd Fnnken-, retp. Bdkrenspeetn nnter*

einander nhotograpbire.

Die Naohtheite der Unruhe der Liehtqnelle würden sieh

am sichersten dadaroh beseitigen lassen, dass man Lieht nad
Spalt möglichst von einander entfernt. Dann ^vürdc nnr ein

Tersehwiiidend kleiner Theil dpr Lichtqueiienbe.wegun^ im
Speetrumbilde zum Ausdruck gelangen können. Allein dieses

Mittel würde vielfach zu überaus langen Belichtungszeiten

führen, nnd du der Spectroseopiker diese nach Möglichkeit

yermeiden muss, so gelangt man. auf diesem Wege nur in den
selteneren FiWen tarn Ziele.

Leekyer hat eieh bei Beinen Annahmen mehrerer Linien
Ton sphäriseher Form bedient, die er awisoben Spalt nad
Lichtquelle einschaltete. (Lockyer, Studien zur Spectralanalyie,

Lapsig, 1879.) Ich habe mich für Loek^^er's Einriehtnng nie

erwärmen können. Für millimeterdicke Linien, wie solche

Lockyer's Speetra aufweisen, mag sie genügen, für Aufnahmen
von mieroseopiseh feinen Linien hingegen fand ich sie weniger
gppicrnot. Dafür hat mir mein aus zwei Oylinderlinsen be-

gtehender Condensator weit bessere Dienste geleistet. (Konkoly»

Practische Anleitung zur Himmelsphotographie, pag. 16ö, Halle,

1887. — The American Annual ot Photographie, pag. 186,

New-York, ScoyUI Mannf. Comp. 1867.)

Der Condeneator wird aus twei Oylinderlinsen ans Ber(^

eiystall gebildet, die reehtwinklig sar optischen Axe ans dem
Grystall geschnitten sind. Ihre Cylinderachsen kreuzen sieh

unter einem Winkel von 90 Grad. Eine jede ist 40 mm im
Quadrat, die erste ist biconvex nnd hat 80 cm Brennweite,

welche scheinbar fiir den langen Condensator viel m knrz i?t;

die andere Cylindeilin^f^ i?t planeonvex und h;it die doppelte

Foeallänge. Jene eteht senkrecht und ist 110 mm von der

Lichtquelle entfernt, diese liegt horizontal und ist dem Spalt

um 95 mm nähet. ^Spalte und Lichti^uelie haben 40—41 cm
gegenseitigen Abstand. Jede Linse hat ihr eigenes Teller-
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itetiTy beide sind drehbar und lanen sieh durch yon einander

imabliftiigige Schlitten auf einer gemeinaehaftlichen Bahn in

der Riohtimg der Oollimatoraohse um mehrere Gentimeter ver-

schieben Die gemeinsehaftliehe Bahn, eine penaii gearboiipte

prismatische Schiene, ruht auf einem mittels Trieb- und Zahn-

stange yertiL-al verstellbarea Dreifus^- Stativ (Fig. B8\ In der

Fig. 69 ist ersichtlich, wie die (ieis&ier aohe Eohre hierbei

angebracht wird.

Wenn nvn wmä. mein Oondensator die Unnahe der Licht-

q[Ml]ie nieihi ro beeeitigen vennag, bo gibt er mir doeh Ai$-
iehlnw Aber das Maee nnd die Biehtimg ihrer Bewegung.
0eim da die Brenofiftehe deeaelben ein eohmaler sohaii«

begreniter Streifen ist— seine Breite Tarürt von einem halben
bis zu mehreren Millimetern — so kann ich die Lichtquelle,

insonderhnit bpi Funlcenlieht, von Zeit zn Znit auch während
der Aufnahme dergestalt rf^niliren, dass die Lichtstrahien

immer conaxial mit dem Coiiimator einfallen. Das Verfahren

mag etwas umständlich erscheinen. In der Praxis gestaltet es
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Meh ilMT WMMitlioli einUMlier, lumal sich Titlftoh die B««
gollning der Liehtqaell^ wihmnd «iner MDMhiMi Avlnftlm«
fit iiii]i((thig erweist.

lHe«e Art des Einstellens der Liohtqnnllp genügt fiir f\n9

Kinzelanfnahme vollftändisr, nicht aber zum Nachweiss von

CoLDcidonzen d^r Linien. Hierzu ist eine noch weit genauer«

Einstellung erforderlich.

Ein Paar Cylinderlinsen, deren Axen einen Winkel von

90 Gr.id mit einander einschliessen , haben im Allgemeinen

zwei Brennlinien. Bei meinem Gondentfttor ftllt die eine

BmoUsle wf den Spftlt, wenn die andere, welche reohtwinklig

Bor enten, eieb iwieehen ColUmelörlinie nnd Priem» bildet

Bei ordDvngMpemieser Einftelhing soll die letztm dnroli die

Linsenaxe gehen. Dies zn ermitteln, dun ist an meüiem

Anleitung 7Jir Himmelspbotogmphie. pa^ 176) Dap Ko
Terschiebbar. Nach dem Niedersekiebeu nimmt es die vom
Collimator kommenden Strahlen auf und zeigt mir dieselben

dann in dc-rait eines intensiv leuchtenden Streifens. Dieser

Streifen miL-b nun bei allen aufeinanderfolgenden Aufnahmen
durch das Spiegelmittel laufen, wenn Linien gleicher Wellen'

länge coincidiren sollen. Dm Spiegelmittel m msrlift dnreh
ein Sehftttenkreiis, welehee ein Unter dem ObJeetiT befindliches

Diaphragma ersengt. Beim Wechsel der Llohtqnelle darf der

Gondensator nie in Terticaler oder horizontaler Richtung ver*

stellt werden. Erscheint der Liohtstreifen nicht genau im
Spiegelmittel, so ist die Einsteünng nur am Stativ der Licht-

quelle zu bewirken. An meinem Appnrat genügt liiersa einzig

und allein ^ino Tf^rtir'rtle Verfärb iebung desselben.

Der Cylindeicondensator dient aber nicht nur zum scharfen

Nachweis der Coincidenz, er erhöht auch die definirende Kraft

des photographischen SpectralapparHts und das in erhöhtem

Masse. Der Lichtkegel, welcher die Spaltöffnung des Colli-

mators durchsetzt, trifft das ObjeotiT in Gestalt eines schmalen
Streifens, dessen Intensit&t beiläufig nach den Enden hin etwas

abnimmt. Bs wird sonach von den beiden Linsenflächen nnr
ein verhiilfnisemässig kleiner Theil von dem Lichtkegel ge-

troffen. Der Einfluss der Kugelgestalt der Linse auf die Bild-

schärfe rauss mithin auch wesentlich kleinf^r sein . wie bei

vollor l?pnn«pmr'hung der Objnptivfläche. Das Objectiv verhält

81' h 'li'ii.i.'('ijiäss bei voller Ueünung genau so, wie eiu ab-

G:ol)leudetes, nur mit dem Unterschiede, dass der Condonsator

üühezu alles Licht, was den Spalt durchsetzt, dem rnsiua
Kuföhrt, während eine Blende, bei Ausschluss des Condensators,
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den grttstten Tlieil det Liehte nirlldriilli IMk die Hindernng
der BphäriBoheB Abemtion ist nicht der einz^ Yoiihdl, der
»US der Anwendnng deg Ojlinderoondeiieators entepringt.

Ebenso wie die ColUmatorlinse werden auch die bredUnden
Flächen der Prismen nur za einem kleiTien Theilf^ ber\nf!prn(*ht,

und es leuchtet ein, dass auf diese Weist^ auch der EinÜuss
der beim Poliren der Prismen zuruekbieibenden, unvermeid-
lichen Flächenfeblor anf ein Minimum reducirt wird. Man
kann überhaupt daran festhalten, dass bei der photographisohen
Aufnahme ein um 80 schärferes Speetruui resultirt, je mehr
man den Firbenfieher bei seinem Laufe doroh den Prismen«
satz zQSftmmendrangt oder me daseelbe ist, einen je kleineren

Tlieil der breohenden Flftobe man benntst.

Ei liset Bloh nun die liniensob&rfe noch weiter erhöhen,
Wenn man eine Blende einsetzt, wodurch die Strahlen des
Brennstreifens, welche die Randzone der Linse treffen, vom
Prisma fern gehalten werden. Und hierbei erst kommt die

güiistic^e Wirkung dp? Oondonsntor«? voll zur Geltnni]:, Bei
einpr kleineren BlendölTnung weit mehr wie bei einer grösseren.

Denn wie leicht einzAisehen, verhalten sich die Expositions-

zeiten hier nicht wie die Quadrate, sondern nahezu wie die

Halbmesser der Blendöffnungen. Und mehr noch, da die

Inteneitftt des Liobistreifene in der Nftbe der Objeotivaxe am
grOBoten ist« bo folgt weiter, dMs die Expositioneseit bei
kleineren Blenden eine relativ noeb kürzere werden mnse. Der
Effect ist in diesem Falle, wie mir Reihenaufnahmen geieigt
haben, ein ganz überraschender. Pol vürh iltnissmäetig kurzer
Belichtungsdauer erhält man so Speotramaufnabmen von tadel*

loser Schärfe.

Die Verminderunsr der BleiidenülTnung hat jedoch ihre

Grenzen, Ich habe die Bleadendurchmesser bis auf */75 der
der Collimatorlängo verkleinern können. Der Erfolg war dabei

noch ein ausgezeichneter. Bei weiterer Verkleineruog der
Oeffnnng geht jedoch die Definition bald zurück und bei ^/|^
war der ionflass der Beugung ganz empfindlich fftblbar. Die
Speetnimlinien ersobienen dann nieht mehr mit s<diarfem, son-
dern mit Terwasebenem Bande.

Ueber Farbeulichtdruck.

Von Kobert Sieger in Wien.

Wiiklich überraschende Resultate auf dem Gebiete ^es

Farbenliehtdruckes halte ich Gelegenheit in den Ateliers der

Firma Eduard Sieger in Wien zu sehen. Dieselben sind
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nach dem Tielstaatlieb privilegirtpn Systeme des J. C. Hösch
her^restellt, welcher iu VerhinhuiL: mit obiger Firma den

Fftrbenli'*hMruc'k gesohatiUch ausübt Da diese? Verfahren

eine J:>r;M:;^^ciie, gegehaft«mäs8i2e AusuuUuug ziUa^st, überhaupt
das eiuzige mir l*ekÄüiite Veil'ahren ist, welches die ein/.elDen

Farbplatten auf pboto^mpbisebem Wege erzeugt uud demzu-
folge jedii«d« wiKioiüakMnktafMk wii AqaMll« and
bUder mit entMalidier G«lniiliet& «itdwigib^ lo dftrfte at üb
PlalM Min« «Int aUgoneiiM Betehreibiuig diMw FbrbABlidil'

4nukM hier folgan n Imnil^ finea^mg der mtimigfaltigeii Euben- und Ton-

miBcboDgen , wie dieselben in der Natur und darcb directe

Ftirbenmischung entstehen, braucht man die Gnind färben „Gelb,

Biau, Roth** nnd al« ünterBtutznngsfarben zur Verstärkung der

Kraft uud für graue luoe eine neutrale schwarze Farbe, even-

tuell nooh eine dor Orijriualcharakteristik entsprechende Ton-

farbe. Littels dieser Farben lusst sich jede Farbenwirkung
darstellen. Um nun irgend einen Gegenstand photographisch

getreu farbig wied«rtiig«beii, bsaSthigk rnsn, je iiMii IV^rbeii*

r«iebk«t desselben, Tier bis sieben pbotograpbiseher Dmek*
glatten, bei. Tier bis sieben pbetegrsphieeb«r KegntiTe snr

Irzengnng dieser letzteren. Diese Negatire müssen alle voll-

kommen gleich gross sein, damit aiie Punkte auf jedem der

einzelnen im Zusnmmendruek genau aufeinander fallen und
müssen derart abgestuft sein, dass dieselben in der ent-

sprechenden Farbe juir buntfarbigen Original-Gesammtwirknog
beitragen.

Am gewöhnlichen Negativ kuaneu nur Töne heller ge-

macht werden durch Aufsetzung transparenter Deckmittel,

während umgekehrt Stellen, die am Negativ theilweise oder

ganz lichtondoroklassig sind, nicht dorohlftssiger gemaeht
werden können, also Töne am Draek selbst nioht eraengt

werden können, weshalb diese Negative Ar Torliegende ZweeEs
nicht verwendbar sind.

Um beispielsweise ein Oelgemälde zu reprodueiren, ver-

fUirt man nach vorliegendem Verfahren wie lolgt:

Man nimmt von deni?olben ein gewöhnliches Negativ und

copirt dieses vier- bis siebenmal, je nach Bedarf, auf Emul-
sionssilberplatten. Von diesen Negativen erhält man auf nassem

Wege durch Einstellung in die Camera die gleiche Anzahl
von Diapositiven. Diese Diapositive bieten das umgekehrte

Yerliältniss zum Negativ. Man retonehiit dieselben mit trans-

parenten Deekmitfeeln derart, dass man unter Bewahmng der

photographischen Irene alle jene tiefen nnd mittleren Töne
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ftr die Farb$a G«U>, Roth, Blaa« Neutnil, Sohwan uvA die
«Mn^lltn .JlrgaitzttogB&rbeii m positiven Glasbild erse^gi

Nnn copirt mau diese eo faergeriehteteii Diapositive wieder
Aof SUbereniaiBionsplatten um und erhält dadurch die fUr

diese Zwecke volikommen verwendbaren Negative för die ent-

fijjrechenden Farben, welche nnoh Retoaehe die genau entr

wictelten Negative zur Herstellung: der photographiaclien Druck*
glatten für die Farben Gelb, Koth Blau, Schwarz etc. geben,
iese Negative kann man anch auf nassem Wege durch Ein-

stellung in die C:imera erzeugen. Die Druckplatte, welche
mit dem Negative, z. B. für Gelb, erzeugt wurde, wird corie-

«poadirend mit Gelb gedruckt, ebenso die Abrigen je mit der
jeonrespoiidirenden F^rbe. Da die Negative unter gans gleiehea
VeriiaJtaissen entstanden sind, wie die Diapositive, und diese

s&mmtlieh tob demaelben direoten Original -Negativ umcopirt
.imrden, so passen dieselben vollkommen aufeinander und der
Dniok kann auf Hand* oder .Sebneilpressen sielier ausgebbt
werden.

Mittels dieses Verfahrens lassen sich, je nach Hehandlung
und Anfertigung der Lichtdrnekplatten, starkkörnige Drucke
erzeusren. welche zum Umdruck auf Stein, Zink oder anderes
diuek fähiges Material zur Herstellung von Druckplatten gOr

eignet sind.

Die Besultate von Beprodnetioaeu mhoh Aquarellen, Oel*

Jbildern, Natnnmslehten, welehe auf Sohnellpressenwege mit
äusserst geringer FarbplattenanzaU in der Anstalt der Firma
Eduard Sieger in Wien gefertigt wurden, sind überraschend
^lungen und di^irfte diesem Zwei^re der vervielfältigenden

Aunst eine bedeutende Zukunft sicher sein.

Die Liehtvertheilung auf der Erdoberflttche.

Ton B. Spitaler, Assistent an der k. k. Universitatssternwarte

in Wien.

Die YersehfedenheLt der Lichtlniensltät, wie sie durch
den stets verilnderliehen Sonnenstand bedingt wird, ist in der

Photographie von grOsster Bedeutung. W&hrend bei sehr

niederem Sonnenstande, wo die Lichtstrahlen einen weit grösseren

Weg durch die Atmosphäre zurückzulegen haben, als beim
Zenithstande der Sonne, fast der grösste Thoi1 d^r clipmiseli

wirksamen Lichtstrahlen von der Atmosphäre verschluckt wird,

wächst die Intensität derselben mit der Höhe des Sonnen-

standes.

24
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Noch Tor Kurzem nahm man bei den Untenochungen
fUMT di« AlMorption dM LIMm «od dw Wime dmoh die

tBOipliirt ftr »11« Siralil«! «iiieB AbsorDtionaeoefflafaitim

•a. ]>em Amerikanischen Forsohw Lui|^^) iit ei aber ge-

InngiD, Klarheit in die Fragen tW die Absorption der

Sonnenstrahlen in der Atmosphäre m bringen. Umk die

nro?Hm!ith pine? Pittphnrjipr Bürgers, der aber dnrcliaiis nicht

gpn:\nni werden will, wpungleich dessen Narae als der eines

Mii -ens in den Annnlpü der Wißsenschaft verewigt zu werden
verdient«, wurde Langlej in den Stand gesetzt, seine ersten

Arbeiten auf diesem Gebiete in Allegheny dureh eine Expedition

auf den Mount Whitney iü der Sierra-Newada-Kette von Söd-
etlifomien nicht nar in bekräftigen, sondern in manchen Be-
liehnngen sn errolJattndigen. Es wurden damit die ersten

Anfinge anf diesem Gebiete eines 8ir John Hereehel, Ponillet,

Forbes, Kamtz, Soret n. A., sowie die weiteren Fortsoluritte

hierin von Crovn nnd VioUe erweitert nnd dnroh ganz nene,

insserst wichtige nnd interessante Thatsachen bereichert.

Ans seinen vielen interessanten Sätzen will ich nur die

für die Photnrrrnphie wichtige Thatsache hervnrhei)eii
, dass

die verschiedeilt 11 Strahlengattungen in verschiedenem Masse
durch die Atmos-jihiire hindurchgeiassen werden, u. z. werden
die violetten Strahlen am meisten absorbirt, die grünen, gelben,

rothen immer weniger, die dunklen Wärmestrahlen am wenigsten.

In Proeenten aosgedrftckt, werden folgende Mengen der ein*

leinen Strahlengattnngen dareh die Atmosphire lündoi^*
gelassen.

üitrariolett, Violett« Blan, Orünliehblan, Gelb, Both, ültraroth.

o/o 39 48 48 64 63 70 76

Es ist nun von grossem Interesse, zu sehen, wie die

Lichtmengen mit Rücksicht auf ihre Absorption in der Atmo-
sphäre im Laufe des Jahres über die verschiedenen Orte der

Erde vertheilt sind, da ja die Sonnenbdhe im Lanfe des Jahres

ftr einen beliebigen Ort der Erde sieh beständig ändert, je

nachdem die Sonne nördlich oder sQdliebTom AeqnaAor wandert
Es fragt sich mit anderen Worten, wie ist die von dor Sonne
gespendete Liohtmenge an einem beliebigen Orte der £rde im
Laufe des Jahres und wie ist sie an einem beliebigen Tage
des Jahres über die jilrde vertheilt

1) S. P. LftQgley. BeMUwbol on solar beat and iU abiozpUon b/
the Earttr» atniosph«!«. Professiooftl pap«Tfl of tbe Signal Strvtoe a. XT.
Waahiogtoa 1884.
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Wenn miui die Absorption der Lichtstiuhlen durch die

Atmosphäre unberücksichtigt lässt, so ist die Lösung der

Aufgabe ziemlich einfach, zumal da die Lichtvertheilnng strenge

an die Breitenkreise gebunden ist, während beispielsweise bei

der Vertheilong der Lufttemperatur sich durch Luft- und
Meeresströmungen u. dgl. auch Unterschiede in demsell)ea

Breitenkreise, also zwischen Ost und West, fühlbar niachen.

Ohne Berftoktichtigung der Absorption erhält man aber Be-
tnllate, die mit der direoten Beobachtung oft geradesa im
Widenqimiehe stehen. Sollen die thats&ehlich vorhandenen
Verhältnisse dargestellt werden, so mnss unbedingt der Betrag

der Absorption in Beohnung gesogen werden. Dadurch wird
aber die Lösung der Aufgabe so schwierig, dass sie bis jetzt

direct nicht gelöst werden konnte. Der französische Meteorolog

Angot hat in einer sehr interessanten Arbeit hierin Bahn
gebrochen, indem er die Mühe nicht aoheute, die Aufgabe
indireot zu lösen.

Es ist mir aber geglückt, auf direotem Wege ohne gar
weitläufige Kechnungen das Problem mit der Genauigkeit zu
iQsen» wie sie der Undoherh^t der KenDtniss des Absorptions-

eoeffloienten hinl&nglieh genOgi Die n&here Anseinander-
setanng würde hier wohl nicht am Platze sein und wird an
passender Stelle veröfifentlieht werden. Hier sei es mir nnr
gestattet, jene Besnltate ananf&hren, die dem Photographen
von Interesse sein mögen.

Ich habe mit deui Absorptionscoefficienten 0,6, wie er

etwa dm Strahlen dos mittleren Theils des SpeftrnraH entspricht,

für jeden 10. Breitenkreis der Erde und für je einen mittleren

Monatstag des ganzen Jahres die Lichtmense berechnet, welche

von der Sonne der Erde im Laufe eineh Ta^es zu^^estrahlt

wird. Man erhält dadurch ein Bild über die Liohtvertheilung

anf der Erde im Laufe des Jahres, Als Einheit dieser

Zahlenwerthe habe ich jene Lichtmenge gewählt, welche ein

Punkt des Aequators während eines Tages aor Zeit des

Fr&hlingsäqninoctiams bei der mittleren Entfernung der Erde
von der Sonne ohne Vorhandensein einer Licht und Wärme
absorbirenden Atmosphäre erhält und <]iopcn Betraf]: mit 1000
bezeichnet. Es sind somit die Zahlen nur Kelativzahlcn, die

mit einem constanten Factor mnltiplicirt ^vprdon müssten, um
sie in irgend welchen Lichteinheiten auszudrücken.

Ich gebe auch der Einfachheit wegen die Tabelle nur
für die nördliche Hemisphäre, da sie mit kleinen Verände-
mngen, die von der weehselnden Entfernung der Erde von

der Sonne herrühren, und mit passender Aenderung der Jahres*

24*
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Zeiten. Jamai ^tati JuU t). js. w. auch für die «udliciie Hemi
aphai»* gilt.

*
.

0«ofT. Braite 0«. 20»'
•

iHf Oll"

Janaar . . 408 200 161 Si) 22
t

1 — 1 —
Februar .

4:^" Mb 232 146 68 In 0
März . , 391 2")1 WS 84 0
April . . 451 44o 414 361 288 203 113 31 24
Mai . . . 442 465 464 438 388 315 212 195 203
Juüi , . 430 467 4K1 469 432 367 313 ,324.
Juli . . . 4H2 4t)5 4» I 452 408 340 222 250 259
August. .

,
418 446i 451 4HI

.

3ö8 323 242 150 69 72

September. ,444,438 408 ; ao6 286 204 119 45 5 0
Oetober 441 399 838 261

;

176 94 30 2 0
NoTember

.

415 348 266 1 178

;

96 32 2 0
December . 1319 < 231 64 14 0 "~

•

Jahr*>s-

Mittel
416 405 374 327 267 203 146 87 72 74

Anmerkung : Wo in d«r Rateik «In Strittb tat, ftiid«! ttb«tlianpt gar

Rin viel Qbersiehtlicheres Bild der Ltchtvertheiinng auf

der Erde erhält man, wenn man dieee ZalUea durch Ourrea
darstellt. In umstehender Zetchnang veranachauUcht das eine

Carvensysteni (Fig. 70) die Lichtvertheilnng auf den einzelnen

Breitenkreisen im Lfiiife des Jahres, das andere (Fig. 71) die

Lif^htvcrtheilunjr in den einzelnen Monaten über die nördliche

Honiipfhürr» Es wiir lt^n beim zweiten Curvensystem , um
das Bild nicht uuuöthi^^erweise zn überladen, nnr die Linien

vom Januar bis zum Juni eingezeichnet, indem die Linien

der folgenden Monate einen ganz ilhnliehen Verlauf nehmen.

Dem Laufe der Sonn^ entsprechend, die bis zur Breite

von ungefähr 23^ zweimal im Jahre das Zenith passirt, erkennt

man in den Curven des Aequators und 10. Breitengrades

zwei Maxima der Lichtwirkung, für den Aequator im Mftn
und September, fär den 10. Breitengrad im April und August.

Am 20. Breitengrad sind die beiden Maxima schon in ein

einziges im Juni zusammengeflossen; es verläuft aber die

Cnnre von Mai bis Juli sehr flach. Je weiter wir gegen
höhere Breiten fortschreiten, desto steiler werden die Curven,

zumal aber am 70. und 80. Breitengrad, sowie am Pol selbst, i
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'

indem eine Zeit lang die Sonne gar nicht über den Hornent
heraufkommt.

^

Sobald aber die Sonne in dieP(^n Gegenden über dem
Horizonte heraufgerückt ist, dann geht sie auch den ganzen
Tag nicht unter, sondern weilt während des ganzen arctisciiea

Sommers über demselben. 1

Betraehten wir aber den Verlauf der Liolitcarven Iber
die Yereehiedenen Breitenkreise in den einzelnen Monaten so
eielit man, dass das Mazimnm der täglichen Liohtwirk ing

vom Aequator, wo es vom September bis März geweilt jiat,

wenn wir die südliche Hemisphäre ausser Acht lassen, all*

mählich gegen Norden rückt und im Juni seinen höchsten
Stand bei 30^ Breite erreicht, entsprechend der langen Tages-
dauer um diese Zeir in dieser Breite. Am Pole und den be-

nachbarten Breitenkreisen erkennt man einerseits am Fehlen

der Curve den Polarwinter ohne Sonnenstrahlung, andererseits

an der Abnormität der Curveu die 24 stündige Lichtwirkung

der Sonne im Sommer.
j

Es ist aber wohl so beachten, dass diese Zahlen für jdie

direete Sonnenstrahlung bei ganz heiterem Himmel gellen.

In Wirklichkeit wird ein Theil der Strahlung, welcher {ier

Erdoberfläche durch die Absorption in der Atmosphäre eint-

aogen "wird, derselben wieder durch dns zerstreute Licht er-

setzt. Feine in der Atmosphäre schwebende Theilchen, jvie

kleinste Wassertropfen, Staub u. dgl. retlectiren und zerstreuen

das Licht und machen dadurch die Atmosphäre selbst zu einer

Lichtquelle, die zumal in höheren Breiten von grösster Wichtig-

keit weiden kann. '

Auch feine Wolken, besonders dann, wenn sie wie ße-

flectoren günstig der Sonne gegenüberstehen, können die Lidht-

wirknbg ganz erheblich erhöhen. \

Nach Bunsen und Boscoe ist die chemische Wirkung fies

serstreuten Tageslichtes so gross wie die direete Strahlung

der Sonne bei einer Höhe von 19®. £s ist leider bei (jien

meteorologischen Beobachtungen noch nicht die Einrichtung

getroffen, die optische Helligkeit des HirameU und der direcjten

Strahlung unter verschiedenen Breiten zu bestimmen, so dMs
wir hierin noch auf sehr spärliche Daten beschränkt sind,

die sich nur auf die chemische Lichtwirkung beschränken.

Wir verdanken diese Thaten, wie schon oben angedeutet,

Bunsen und Koseoe.^) Aus ihren directen Messungen der

1) Siebe bi«rfibor£der, Handbuch der Photographie, L Band. Halle,

1882, lowl« Kaqii, Handbueh das Klinatologle. Stntfgatt 1888. \
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884 IfMflraagM im JPo«iUr*Y«rfklir«ii:

chennscliou IntensiTIt des zerstreuten Tajres- wndi rles'"3ireStÄ

Sonnonli^^hfps wurden <1;o Lichtintensitäten iHr versehiedeiie

lireitens^rade mit grosser Annähenmg nn die Wirkliciikeit

berechnet. Man erhielt für einen ganzen Tag zur Zeit les

Frühliugsaecjuinoctiums folgende Relativzahlen der ffeaammiea
chemischen Strahlung des Himmels und der Sonne: i

Ort
j Breite
! 1

Chemische Intensität

d. SocneidJäimmeU, Tot«i

Pol ... . 90«
1 0 20

MelTille-Insel 750 12 106
Reykiavig 64« 60 150 210
Peterjsbur^r . 60« 89 164 253
Manchester . 53« 145 182 327
Heidelberg .

490 182 191 373
Neapel . .

41" 266 2C6 472
'

Kairo . . . 364 217 581
Bouibay . . 438 223 661 '

Ceylon . . . 475 226 701
Borneo . .

1

0" J 489 227 716
'

Vergleicht man diese Zahlen, welehe dem Handbnche
der Klimatolopric von Hann entnommen sind, so findet man
mit meiner Tabelle für den Monat Miirz 'Zeit des Prühlings-

aequinoctiums) eine ganz irute üeborpijistimmiuig, so dass uns

obige Tabelle thatsächlieh ein Bild der direct von der Sonne
herrührenden chemischen Licht vertheilnng auf der Erde gibt

Es würde sicherlich auch keine grosse Schwierigkeit machen,
aus diesen Zahlen empirisch auch die Intensität des zerstreuten

Lietos abzuleiten , um dnreh Vereinigung der beiden Zahlmi
ein ToUstlndiges Bild der gesammten ehemiseheii Liclitm-
theilong auf der Erdober^che za erhalten. Darauf noeh ein^

sngehen, würde über den Rahmen dieser Zeilen hinausgehen,
weshalb ich mir die Fortsetzung dieses Themas «nf ein

anderesmai hinterlegen mass.

Neuernngeu im Positlv-Terrahren^

Von C. SriiA in Wien.

AttknQpfend an meine .Mlttheilnngen im JtkhsAnsßk dp
Photographie 1887 will ich sdr VerroUs^ndigung denelb^.
einige interessante Neceruogen, welehe in jüngster 2eit t«9i
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Keutrangen Im VoMtt-yr^rtÜavtu

divmeli.hämrragenden FsehiD&nneni bekannt gegeben trarden,

Wer in EBrze recapituliren.

Wae das schon vielfach beeproehene nnd boechrieben«

Eaatman-Papier
anbelangt, so hat Herr Prof. Dr. H. W. Vogel eine Methode
MT Brzielnng eines bfannlfehen Tones angegeben.

^rlan löst zu diesem Zwecke:

I. salpetersaures Uranoxyd 1 Theil,

Wasser 100 Theile und
II. rothes Blutlaugensalz 1 Theil,

Wasser 100 Theile,

misoht Ldsung I und II zu gleiehen Theilen snsammen, legt

-die fertigen Büder hinein and nnterbricht bei Erhalt des ge-
wünschten Tones den Process.

Ein gutes Auswaschen der Bilder ist erforderlich; man^
Trascht am besten so Innge. ^)is das abtropfende Wasser eine

£isenchloridlösung nicht mehr bläut.

Da das rofhe Rhitlausensnlz durch eine längere Belichtung

mehr oder weniger iii gelbes umgefuhrt wird, so ist es an-

gezeigt, vor der Verwendung desselben die Krystalle durch
einige Zeit in kaltes Wasser zu le^eu, uüi durch Auflösen
des gelben Blntlaugensalzes dasselbe zu entfernen, das zurück-
gebliebene nnn gereinigte Sals mit Filtrirpapier abzntroeknen

nnd erst 'dann xuih Gebratteh abzuwiegen.^
'

Bas fertig gemischte Tonbad nrass vollkommen klar bleiben.

Ein Haupterforderniss znat Erzielen tadelloser Bilder ist

die Reinlichkeit der Finger.

Tn dem yprbösehriebenen Bade können auch Platincopien

getont werden, doch geht der Process in diesem Jß'aUe be-

deutend langsamer ror sieh. '
"

.

"

Ein weiteres sehr interessantes Verfahren ist die '

'

Umwandlung von Eastman-» in Platin -Bilder, 'i

Leon Vidal beschreibt ini «Konitenr.d^ Is Photographie^
dieses Verfahren wie folgt: . . .

,

Nach erfolgter Entwicklung des Eastnianbildes wascht
man in dem erfordorlichen angeeänerten Wasser nnd bringt

die Copien in ein Bad von - ' ' ^ •

*
' • Platinbiehlorid ' " 1 g, •

-

destill irtes Wasser 2000 ccm', *
'

reine Salz^uuic 25 ccm.

1) Pbotogr. Wochaablatt 1887, pag. 116.
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Zwanzig h]^ dreisei^ Minnten genüjcen, om die Bilder genügend
loit Platin zu toueu. Da bei deoi Tooen in besagtem Bade die

Copien sorftokgehen, so miiu man dieselben etwM aber- be^

sleomigtweise krifüger eolwiefceln.

Mftui wird wie gewAhiilieli gewaselien, iiziit und wieder

gewasoben.
Bebufs Gerbung der Gelatineiellobte bringt amn die Bildei

welter in eine 5proo. Alaunlösung.
Vm 9]oh ^mhn von der Wirkung des Tonbades zn über-

zeu^zt'n, schneidet man einen Theil des Bildes ab und taucht

diesen in eine 2^)iol'. Kupferchloridlösnng; ist das Bild ge-

nügend L^etont, d. h. wenn alles Silber durch Platin ersetzt

ist, so bleibt der abgeschnittene Theil in der Kupfercblorid-

Ifisong un?erändtirt) verschwindet jedoch im anderen Falle

infolge Umwandlung des Silbera in GJilornIber fut g&nilidi.

ein dermrtigee CblonUberbild Itot tieli Jedoeh mitteli

Oielatentwiokler wieder Tolkt&ndig berrormfen.
Durch dM Tonen mit Plaiin enielt man eine eebVne

eobwarzblaue Firbung.
Herr E. Vogel jr. modiflcirt dieses Verfahren, indem er

die Eastroanbilder vollständig: in Platinbilder überführt, wo-

durch der Ton derselben bedeutend wärmer and viel weicher

werden soll.^)

Zu diesem Behufe werden die fertig fuirten und ge-

WMebenen Bilder (20 Minuten genügen) in ein Bad ?on

KaHumplatinehlorlir 1 g,

destillirtes Wasser 1000 ccm,

reine Saksäure 10 com

dueb 16 bii 20 Minnten mit der Scbiehte nacb nnten gelegt,

•odnnn herausgenommen, kune Zeit gewaschen nnd dann in
eine IBproc. Ktipferchloridlösung gebracht Das noch vor-

handene Silber wird in diesem Bade in Chlorsilber überführt,

der frühere kaltschwarze Ton bräunlich, das Bild weich; sollte

das Letztere im Kupferchloridbade zu hell werden, so ruft

man dasselbe mit dem schon benützten Oxalatentwickler am
Tageslicht wieder hervor, wascht gut und tont von Neuem bis

das Bild selbst nach langem Liegenlassen im Eapferchlorid
genügende Kraft behili

Üm dM entitnndene Gbloreilber in entfernen fizirt man
odann dnreh eiron ÖXimiten.

1) Phetogr. MltiMlwiewi 1186— 18e7, ptf.«.

*
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]|«ii«niDg«i Im PoaltiT*VMflAhf«D. 887

Schliesslich badet man in mit Salzsäure angesäuerter

Alannlösnng und T^äecht daroh eine Tiertel Stande, wodarcii

die Procedor beendet ist.

Das Tonbad kann öftere gebraucht erden und setzt man
n{>thigenfalle8 etwas neues Kaliumplatinchiorür hinxo.

Gelbfftrbong der Weitsen auf BtatmanpftpUr

werden nach Ino Yasant entfernt, indeiu man die mit diesem

Fehler behaftetea Copien Dach dem Fixiren und Waschen in

eine Lösung von 1 g Oxalsanre anf 150 Wasser bringt und
10 lange in denelbeii balilitt bis die dmob den (hatetant^

wiiAiar banroigarafane Gelbflrbung dar Weiaian versoliwun*

den ist»

Platindraok.

Entwicklung von Platinotypien mit kalter Oxalat-
19811 ng.

Die Herren Dr. F. Mallmaun und Ch. Scolik gaben
in der photographiseben Bundschau, Heft VU, pag. 167 dieses

Yarfabran bekanni
Da lob bei den batnIENidaii Yarsaebeii zugegen mr« so

überrasobten mieb die £ifolge, walcba In dieser Beaiebnng
arsielt wurden.

Die kalte Entwicklung vereinfacht die ganze Manipulation
wefientlieh, denn da sonst nach Vorsclirift die Oxalatlösung

eine Temperatur von 80— 100 Grad C. aufweisen niuBste, er-

spart man bei Anwendung kalter Lösung nicht nur das um-
ständliche Erwärmen, sondern auch die Merza nöthigen Vor-
richtungen.

Der Ton und die Brillanz der Bilder sind gerade so gut,

wann idebt baeser, als bei dar warnen Entwieklaag and baft

»an bei kaltem Henromifen noeb den grossen Voitbell» stark

übercopirte mder retten tn können. Bei dieser Art von Ent-
wicklung genügt niebt einfaches Durchziehen, sondeni ea mnaa
gleich der Entwicklung von Negativen die Copia ea lange in

der Oxalatlösung bleiben, bis das Bild gehörig ersebtenen nnd
die erforderliche Kraft erhalten hat.

Herr Baron Alfred Liebig, welcher mit dem kalten

Hufer dieselben Üesultate erhielt, hat ausserdem gefunden,

dasB der Concentrationegrad der Oxalatlösung von grossem
Einfluss auf die Reguliiung der Entwicklung ist. Es ist

demselben durch starke Verdünnung der blioxalatldsung
gelungen, Oopien, welebe ionit nnfälbar Tarieren gewesen,

za retten.

Digitized by
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Weiter oonstntirte penannt^r TTerr, dass kalte Entwick-
lung und Vcrdiinrninj: der Oxalatl<»suni: das einfachste Mittel

sei, um mit aitom verdorbenen Platinpapier, ohne Ueber*
oopieren, noch ausgezeichnete Bilder zu bekommen.

Bei einem in dieser Beziehung nntcmommenen Versuche
wurde eine, auf sonnt unbrauchbareui Platinpapier gemachte
Copie in zwei Theile geschnitten und der eine Theil nach
Tofaekiill'mm, 4er andere Jedoeh kalt in Tefd&BntBr Üulaft*

lOsuig etttwiekeit.

Ali Besültal «rg»b der eretere warm entwickelte Theil ein

graoee» monotones, der letztere jedoeh eia krftfti^ Bild mit
brlllaatea Weieeen.

Ueber Präparatfon ron Platinpapier mit Arrow>root.

Für jene Amateure und Faehphotographen. welche sich das

Platinpapier selbst bereiten, dürfte die von Herrn E. Vogel jr.

beiohriebene Metbode der Verwendnng Toa Arrow-root anatatt

der gebr&aobliohen Gelatine anr Beratellnng tob obigem Papier

TOtt Interetee eeia.

Naoh Angabe des Autors &bertreffen die aof Arrow -rooi-

Papi er erzeugten Platinbilder, was wärmeren Ton und Intensität

anbelangt, bei weitem die nnf Gelatine her«restellten und ist

die Präparatioa der ersteren viel leichter und billiger, als die

der letzteVen.

Behufs lier.Nielliina: des < rwiihnten Papieres befestigt man
den zu präparirenden Bogen IJohpapier (starkes maschinen-

rauhes Steinbaohpapier*), da auf glaltem Papier das gleieh-

mässige Vertheilen der Seneibitisinisgsidrascr eokwierig isQ

mit RelBsn&geln auf einem ReiBebrett oder ebenem TIaefa und
atreldit die Arrow-root^Losung mitteli' einee weiebea Boiiaten-

Sineele gleicbmüseig auf Die Arrow^^root- Lösung wird naek

em Reeepte ?on Herrn Hauptmann Piajrigbe<l Ii iiädrgeetdlt,

jedoch ohne SBneata von Alkohol, so zwar, dass man 10 ^
Arrow- root in einer Reibschale mit etwas Wasser anreibt und

dann unter stetem Umrühren allmählich in 800 oi'in siedendes

Wasser gies«t. Nach einigen Wallungen wird die Lösung veaa

Feuer genouinien und durch J^eiiiwand filtrirt.

Sobald nach dem Auftragen vorbenannter Lösung die

Feuchtigkeit verschwunden ist, wird der Bogen mittels Klam^.

meni som TrookiM attfgebaiigt. < ;
«

- ]>ie SeneibllHitning erfolgt todtau ^mlek der «iv BUm
PisafghelH^^beiobriebenen Weiie^ • < •

' -y^^ .*i .»

^) Zu besieheo tod Oustav Woroer in Berlio, OrftoieoatcAM« ,183,

pn» QnadratntlOT so 80 Pfg.



l/>ber Kig«n«ct)«fteo optischer, Ol^sex.

ReBtauriruög vo^n, verdorbenem Platinpapier.

Unbrancbbar gewordenes PlatinpaiHer wird oadi fi. B^rj
Mif folgende Wei^e refstaiirirt-

I. V2 1 ^ chiqrsaares Kali wird in 100 g destilürte»
Wasser gelöst; ferner

IL Ohlorateisenlösung, wie dieselbe zur Herstellung des
Platinpapieres gebraucht wird.

Zum Gebrauche mischt man I und II zu gleichen Theilen,

Mgt die Ifffsohung wie beim Sensibilisiren des Platinpapieres

auf und irockirat «ehnell.

'

Sftlbit seilen einmal exponirtee Papier «oll man anf dieia

Weise restanriien kennen.
Naeh H. M. Hastinge erreicht man denselben Zweok»

^enn man bei Entwicklung von Copien auf schon Terdorbenem
Platinpapier, dem Entwickler eine Spur von unterchlorigsaurem
Kalk zusetzt; es ist jedoch erforderlich, dass man die Bilder
übercopirt.

üeber Elgenseliaftea eptteeber Crlflser,

Von Dr. Adolph Steinheil in München.

Das «rrösste Hinderniss bei der Her^tf^llung guter optischer

Instrumente ist lange Zeit die BeschaJäenheit der Gläser ge-

wesen und zwar war es hauptsächlich die ungleiche Dichtig-

keit i^Uiihüiiioj^eiiilHL/ verschiedener Stelleu in derselben Linse,

welche genaue Vereinigung der Strahlen unmöglich machte.^)

Der erste, dem es gelang, diesen Fehler der Linsen zu
beseitigen, war Frannbofer, der die Ursaebe der Erscheinung
in ungenügender Mischung des Glases erkannte und duron
neoe Prodnotionsmethoden beim Schmelzen des optischen Glases

za jerhüten verstand; es werden seit Fraunhofer nur Linsen
aii*^ homogenem Glase zur Herstellung guter Objective ver-

wendet, d h. aus solchem Glase, das frei von „Wellen** (wie

diese stellen ungleicher Dichtigkeit schon von Fraunhofer ge-

nannt worden) ist.

Auf diesen gefährlichsten Fehler lassen sich übjective

leicht von Jedem, der mit denselben arbeitet, untersuchen und

^) Die gleiche Erscheinung wie man sie bei onbomogenem Glase bat^

kum man atieh in VlSitigkeiten beolMMhten, i. B. in Znolrei^mev,
welcheß man umrührt. Willireiil sii Ii der Zucker in Auflösung befindet,

vobei Streifen -von anderer Brechbarkeit entstehen, die erst yerscbwiuden,
wenn der Zucker voUtt&ndig gelflet und die jFltteelgkelt gründUoh ge-
mlifilKt
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•a i§t dazu nur oothwondig, das Objecti? nach einem in
gröiMrer fintf§niang (etwa das sechs- oder mehrfache der
Brennweite desiielben) anfeestelUen Lichie zu richten, und mit
dem Aoge, das in den Brennpunkt des Objective« gebracht
wird, dataelbe zu b«obaohteii, wobei die ganze Linse gleich-

nifiig eriMolitil moMiai Hai die Lioae Wellen, so ist an
diem Stetten die Liehtinteiitittl eiae andere, alt an den
ftbrigen and man sieht SMfen die eehr venehiedener Art
eein kSnnen. Sind dieselben nur yerelntell und fikdenftmig,
to daee sie nur einen kleinen Theil der Linse einnehmen, so

sind sie ziemlich nnschädlich, jn breiter sie sind und in je

;:rÖsferer Zahl sio niiftreten, um so schädlicher ist ihre Wirkung
auf dfts BiM, welches vom Objoctiv entworfen wird. Uljective

mit Wellen sind stets als solche geringerer Qualität za be-

zeichnen.

Ein zweiter Fehler, der jedoeh nicht so naohtheili^ wirkt

wni düb Vorhandensein von Wellen, ist das Vorkomiiieu voq

Spannungen im Glase in Folge anriohtiger K&hlnng desselben.

Die nnregelm&itige Ablenkung, welehe die Strahlen in Folge
on Spannungen in der Linse erleiden, let eine eehr Ttel

geringere, als die dorch Wellen yemrsachte nnd ea Ist dea*

halb dieser Fehler hanptsächlich gefahrlich bei grgseaten

FernrohrobjectiTen, bei welehen eterke Yeigrdeearang an-

gewendet wird.

Dif Ujitersuehuni: des Glases auf diesen Fehler ist eine

schwierigere und braucht besondere Einrichtungen, so dass

dieselbe in den optischen Werkstätten, welehe die betreffenden

Linsen bearbeiten, oder in den Glasfabriken selbät vorgenommen
werden uiuss.

Um richtige Objectlve eonetmiren an können« Bind yer*

eohiedene Glaseorten nothwendig, bei welehen die Breehnng
in anderem Terh&ItnIsee ändert als die Zerstreuung. Diee

bedingt nothwendig verschiedene Glassätze (d. h. Materialien,

aus denen ein Glas hergestellt wird). Ein grosser Theil dieser

Glassütze liefert Glasflüsse, welche nicht Inftbeständig (hyL^ro-

scopisch) sind und dies sind «lernde solche, die leichtflüssiger

sind und deshalb leichter homogen gemacht werden können.

Dieser Fehler äussert sich dadurch, dass die polirten

Flächen der Linsen aus solchen Gläsern sich leicht beschlagen

und der Beschlag nieht von selbst verduubtet. Wenn er laageie

Zeit auf den Flächen bleibt, erhält er einen salzigen Geschmack.
Glfieer, die diese Eigensobuaft besitzen, mftesen Tiel Öfter ale

andere gepntst werden nnd es leidet mit der Zeit die Fl&ehe
darunter, welehe angegriffen wird nnd Flecken oder nndnreh»
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jfJtibm XlgiOMihallcn oytiiohir OIImt. m
•iehflge Punkte bekommt (verwittert). — Alle soIoIm GlasittM
mfissen bei der Hmteliang von optischen Linsensystemenw
gesehlossen werden, wenn letztere dauerhaft sein sollen.

Eine weitere Anforderung, die in vielen Fällen gestellt

werden muss, ohne welche aber doch Linsen von guter Wirkung
angefertigt werden können, ist die Farblosigkeit der Gläser.

Diese Bedingung ist wichtig, wo es sich darum handelt, von
dem Licht, das eiu Objectiv trifft, möglichst viel zum Bilde zu

mit mdgliohn kurzer ExpoBitionnttt der Fsll ist.

Unter den Tielen Tersehiedeneo GlnMorten Ist fllr OljeetiTO

snter Oonetmetian strenge Answahl in treffen, nm aolohe Gl&ser

sn eombiniren, mit welchen bei Anwendung von möglichst

wenig getrennt stehenden Linsen, ffnte Bilder erzielt werden
können. Sowohl in Beziehung auf Brechung als in Bezug
anf Aüsdohnung der einzelnen Theile des Spectrums können
die Glassorten differiren Diese Elemente sind von grosser

Bedeutung für Herstellung der Oonstruetionen und können
besser als früher verwerthet werden, seit die in Jena errichtete

Fabrik für optische Gläser (Glastechnisches Laboratorium

Schott & Gen.) besteht, welche im Stande ist, innerhalb

gegebener Grenxen Glassorten berznstellen, welelie Torge-

sehriebene Breobnng nnd Zerstreuung besitsen. Die Grenxen
sind bestimmt tbeile dadurch, dass die Glassorten bei höheren
Anforderungen undauerhaft wnrden. theils dadurch, dass sie

sn seliwsr blasenfrei zu bekommen sind. Die günstigsten Glas-
sorten liegen leider gerade in der Grenze des Erreichbaren.

Hierdurch tritt häufig der Fall ein, dass der rechnende Optiker
gezwungen ist, zwischen zwei Grkfisorten zu wählen, von denen
die eine ungünstige Form der Objeetivo bedingt, die andere
sehr schwer ganz steinehen- oder liliisenfrei herzustellen i?t.

Wohl ist es wünsche nswerth aber für gute Leistung
nicht nothwendig Objeotive frei von Steinchen oder Luft-

blasen im Glase su bekommen, wenn nnr die früher ange-
fihrten weseutlieben Bedingungen erfüllt sind. Blasen nnd
Steinehen wirken nftmlich nur dadurch störend, dass ein Liebt-

verlost eintritt, als ob die Fläebe des Objectives nm so viel

kleiner wirkt als die Summe der vorhandenen Bl&sohen und
Steinchen aucmneht, während die Vereinigung der Strrjhlen

vollstnndig genau bleibt. Von welch ^:eringem Einfluss das
Vorhandensein einiger Bläsehen in der Lin^e ist, können am
Besten die folgenden Zahlen veranschaulichen:

Hat z. B. ein Objectiv einen Linsendiirehmesser von 60mm
(ca. 26 Linien), so beträgt seine Fläche 2827 qmm. Macht
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392 U«b«r Frqi««Uoiumi)uroikop« mit el«kiri«ehem Licht«.

uiUD denselben jedoch ringsherum nur um ^/^q mm grösser,

60 dass der Durchmesser 60,2 mm wird, so ist die Fläche
schon 2846 qmm, so dass eia Ohjectiv von 60,2 mm Oeäfuuog,
welebes Blasan besitzt, die 19 qmm der FlSche bedeeken (ein

Fall der tleher niemali vorkommt), eben eo viel Liebt dorcJi*

liwt, wie ein Objeotiv Ton 60 mm Oeffnoog, weiehet keine
Biesen hat.

fis ist also sicher im iDteresse der Abnehmer, ein Objectiv,

des alle wesentlichen Bedingungen möglichst gut erfüllt, jedoch
einige kleinen Bläschen (Schönheitsfehler) besitzt, nicht zu
beanstanden und dadurch der Leistung des Objectives den
Vorzug vor dem äusserlichen Ansehen desselben za geben.

Leber Projeetionsmikroskope mit elektrisehem Lielite.

Von Hofrath Dr. Theodor Stein in Frankfurt a. M.

Auf der im September 1886 stattgefundenen 59. Ver-
sammlung deutscher Naturforseber und Aerzte in Berlin hat
in einer der öffentlichen Sitzungen der Professor des physio-
logischen Lehrstuhls an der Universität Wien, Herr Dr.
S. Stricker, den versammelten Fachgenossen eine Vorstellung

mi'ttels des von S. Plössl & Co. in Wien für Vorlesungszwecke

consiMuirten elektrischen Projectionsmikroskops gegeben und
durch \lie Klarheit und Schärfe der in kolossaler Vergrösserung

an die VV^and des Auditoriums geworfenen Bilder seiner mikro-

skopischen .Präparate bobes uteresse bei allen Anwesenden
erregt. Die i(«jcbriobt von diesem merkw&rügen, angeblieh

nooh nie dsgew^enen Instmmente ging nicht nur durch die

gesammte elektrot^^^i^^^^» sondern auch durch die Tages-

presse des In- und A^^slandes. Man glaubte hier eine in allen

ihren Einzelnbeiten "L vollkommen neue Erfindung und An-
wendung des elektrisci^^^ Lichtes auf dem Gebiete der natur-

wissenschaftlichen Fors^?^""- sich zu haben. Die Aus-

führung des in Pede steht^Y^^^^^
Instrumentes durch die berühmte

Wiener^Firma darf eine c'v'^"'^
ausgezeichnete genannt werden;

es soll jedoch auch den Vorgängern auf einsciiluiiigem Ge-

biete und deren früheren ^^eistungen Erwähnung geschehen.

Zweck dieser Mittheiluncreml demnaoh, das, was in dw
mikroskopischen Projectionskr"**»* Referenten, weloher sieh

selbst mannigfach mit diese ^ Zweige des naturwissensehaft-

liehen ünteniehts befasst hie^^
^™ Lmü der letzten Dezennien

an Apparaten und Methoden ^^^annt geworden ist, mitsutheilen.
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Dass man bei schwacher Vergrösserung Abbildungen von
anatomischen Präparaten objectiv mittels Projectionsapparaten,

z. B. dem Petroleum -Skioptikon, oder mit Hilfe der Laterna
magika, bez. einer gewöhnlichen Oellampe auf eine weisse

Wand projiciren kann, ist bekannt.

Je nachdem stärkere oder schwächere Vergrösserungen
erzielt werden sollen, müssen Linsen geringerer oder höherer
Systeme selbstverständlich benutzt werden. Das einfachste

Projectionsraikroskop besteht darin, dass das gewöhnliche Ob-
jectiv des Projectionsapparates abgeschraubt und an dessen
Stelle vor die Kondensationslinsen c (Fig. 72) ein kleines mit

einer Hülse versehenes Vergrösseruugsobjectiv o gebracht wird,

hinter welchem sich ein Spalt 8 befindet, um die Präparate

Fig. 72.

einzuschieben. Eine solche Vorrichtung eignet sich besonders
für die Darstellung von Insekten oder lebenden Wasserthieren.

Um stärkere Vergrösserungen zu erzielen, muss ein voll-

ständiges Mikroskop ohne ßeleuchtungsspiegel (Fig. 73) an
dem Projectionsapparat befestigt werden. Rechts wird ein

Mikroskop an Stelle des gewöhnlichen Objectivs aufgesetzt.

Hinter den Objectivlinsen befindet sich ein mit Klemmschrauben
versehener Objecttisch. Die enorme Hitze, welche bei der-

artigen Apparaten auf die Objeete ausstrahlt und solche leicht

zerstört, kann dadurch neutralisirt werden, dass man um den
Objecttisch herum ein Rohr legt, in dem perpetuirlich , aus

einem hoch hängenden Irrigator, kaltes Wasser kreist. Auch
eine zwischen die Lichtquelle und das Objectiv gestellte con-

centrirte Alaunlösung oder, wenn zu beschaffen, ein glas-
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heller durchsichtiger Alauukrystall, absorbirt die Hitze, ohne
der Lichtintensität merklich Eintrag zu thun.

Für die Verwendung stärkerer Objectivsysteme bei Pro-

jectionsmikroskopen hat Dr. Hugo Schröder (früher in Ham-
borg, jetzt in London) ein Bildmikroskop hergestellt, welches
Professor Dippel in seinem Werke über das Mikroskop be-

schreibt und abbildet.^)

Das oben erwähnte von Professor S. Stricker aas Wien
in Berlin vorgeführte grosse Projectionsmikroskop, Über das

big. 7J.

schon im Jahre 1884 von Dr. G. Gärtner in den medicini-

schen Jahrbüchern der Gesellschaft der Aerzte zu Wien be«

richtet wurde, ist durch seine Einfachheit und vorzüglichen

Leistungen hervorragend. Dasselbe besteht aus einer grossen

hölzerneu Camera (Fig. 74), einer elektrischen Lampe und dem
Bildmikroskope. Die elektrische Bogenlampe kann ihren Strom
sowohl von einer grossen Batterie, als auch von einer Dynamo-
maschine, wie das in dem Wiener physiologischen Institute

geschieht, erhalten. Die Leuchtkraft der Lampe beträgt für

starke Vergrösserungen gegen 2500 Normalkerzen. Dieselbe

ist genau so eonstruirt, wie der in No. 9, Seite 137, 1884 der

1) VrI. die optische Projectionskunst von Th. Stein 1887 (W. Knapp,
Halle a. S.\ Seite 93, in welclu-ui Werke des Verfassers obiger Notizeo
dieses Thema ausführlicher behandelt ist.
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„Elektrotechnischen Rundschau" abgebildete elektrische Hand-
lepnlator von Saiitte r- Lemonnier, welcher für die Pro-
jections- Beleuchtung femdlioher Kriegsschi ile bekanntlich schon
seit mehreren Jahren ein© grosse Rolle spielt. Der Regulator

(Fig. 74 L) besteht ebenfalls aus einer Spindel, auf welche ein

doppeltes Schraubengewinde m und m* eingeschnitten ist. Die
oben rechtBläutige und unten liukslfiufige Sehiaabe Terhaltoii

•ioh in bezog anf ihre Fortbewegung wie 2:1 gemäss dem
ungleichmässigen Abbrennen der beiden Kohlenstifte und werden
bei A regulirt. Die Klemmen JSTJ? (Fig. 74) tragen die Kohlen-
Stäbe, die Schraube B dient zum Heben und Senken der Lampe,
während die Sehraube C znm Verschieben derselben nach reents

und links, die Schraube 2> zum Fortbewegen des Handregulators

nach vorn oder rückwärts bestimmt ist. Der Kasten ^ ist aus
Eichenholz gefertigt, 45 cm breit, 74 cm lang und 90 cm hoch.

Die Seiten sind mit grossen Thüren und runden, mit rothen

Scheiben ausgefulUen Sehoiihungen versehen. Infolge der

Grösse des Esstens werden dessen Wände nnr wenig erhitzt.

Zadem sind oben nnd unten Oeffnnngen angebraeht, damit
Lnftzirenlation stattfinden nnd die heisse Luft naoh oben ent-

weichen kann. Die Camera ^ ist auf einen mit einer Klappe
versehenen Bolltisoh V V fest aufgeschraubt. Die an dem
Kasten N vorne angebrachte Schraube E dient zur Verschiebung
einer hinter der Bcleuchtungslinse befindlichen Blendung. Die

Blendungen von verschiedener Grösse sind in die Drehseheibe i)

«eingeschnitten. Die Präparate werden durch die Scheibe W
mittels des federnden Halters M festgehalten und ist auch bei

W eine Vorrichtung angebracht, um lobende Präparate unter

dem Einflüsse eines schwachen elektrischen Stromes beobachten

an können. Bei 8 befindet sieh eine Fliigelsohranbe, mittels

deren die Lampe in beliebiger Neigung fixirt wird. Zwischen
den Beleuchtungslinsen (Condensatoren) rs und dem Mikro-
skope M ist ein konischer Behälter B an^cebracht, der immer
mit Wasser gefüllt ist, um ausstrahlende Wärme zn absorbiren

und deragemäss die Präparate vor Zerstörung zu wahren. Bei

TT wird diese«? hermetisch sohliessende und sehr exact ge-

arbeitete Wassergefass gefüllt, bei dem Hnhne T" kann das

Wasser abgelassen werden. Auch ist es mittels dieser Vor-

richtung möglich, bei iibermiissig grosser Wärmeentwicklung
einen perpetuirlichen Wasserstrahl mittels anzuschraubender

Gummischläuche durch das vollkommen gefüllte 0efäss R
gehen zn lassen, um solches fortwährend auf gleieher Tempe-
ratur zu erhalten. Die Länge der Wassersäule B beträgt

oa. 90 cm, die vordere nnd hintere Wand des Wasserresevoirs

sind ans planparallelen Spiegelgläsern hergestellt.

25*
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Jh» MHaroskop selbst entoprieht in teinem Bant Tollitta«

dig dem in Fig. 73 abgebildeten JDBtiuiiiente. Es gleiefat eimm
mit vorztkglichen aohromatieeheii Linsen yereehenen Sonnen-
mikroBkop. A stellt den Tobns zum Anschrauben der Objeotiye

dar, B ist der Trieb zum groben Einstellen, C die Mikrometer-

schraube, D ist eine vor dem Objecte je nach 13edarf anzu-

bringende Blende. Bei den Experimenten, welche mit dem
PlöSBrscheii Biid-Miliroskope zu Wien angestellt woidea sind,

hat sich herausgestellt, dass bei Benutzung der Kühlvorrich-

tung es überflüssig ist, dem Wasser noch Alaun zuzusetzen.

Ple Lampe wird in den Kasten N sehief gettellt, weil

der das meiste Licht gebende Krater an der oberen Kohle
sioli befindet nnd dnreh die Sehiefstellnng des Apjparates sein

Iiioht seitiioh abgiebt, wahrend bei gerader Stellang das
Iiioht nach unten geworfen würde. Die Polklemmen für die

Stromzuleitung sind ausserhalb an dem Kasten angebracht
und gelangt der Strom durch Schleiffedern in geeigneter Weise
an die elektrische Lampe. Durch die verschiedenartige Hin-
und HerbewcLHin^- des Lichtpunktes wird der auf das Object

fallende Lichtkegel in einer dem Brennpunkte näheren oder
entfernteren Stelle durch das Präparat abgeschnitten. Je
grösser die Präparate sind, desto kürzer wird der Lichtkegel,

desto grösser die Fläche des Kegelschnitts nnd desto geringer

darf die Intensiföt der Belenchtung sein
; je Icleiner aber die

Präparate sind, je stärker infolgedessen die VergrdsseruDg sein

mnss. um so länger wird der Lichtstrahl werden müssen und
nm so kleiner, aber auch heller die Abschnittsstelle des Licht-

conus, welcher das Präparat zu beleuchten hat. Die betr.

Vornehtungen machen es möglich, selbst mit den stärksten

Immersionssystemen hinreichend lichtstarke Bilder auf der

weissen Wand des Auditoriums zu erzeugen. Die Wand besteht

im Wiener Tnsdtnt unter Vermeidung von Leinwand oder Papier
aus fein präpai ii lern Gyps, der in einen starken eisernen King ge-

gossen und auf seiner ganzen Fläche auf das Feinste geglättet ist.

Die Ermittelung der Yergrdsserung eines Objeets dnreh
ein bestimmtes Objectiv wird in der Weise Torgenommen, dass

man ein Qlas-Blikroineter als Object in das Mikroskop bringt,

die auf der weissen Wand vergrössert erscheinenden Theil-

striche abmisst und in das Mass den Durchmesser der Mikro*
metertheilung dividirt. Mit dem geschi! Korten Instrumente

können Vergrössernn^en von 370 bis 8000 linear bei einer

Schirmdistanz von 435 cm erzielt werden. Um die feinsten

Details auch von der Perne zu erkennen, ist es empfehlens-

werth, sich guter Operngläser bei den einschlägigen Vorstel-

lungen zu bedienen. Km rothes Blu^örperchen des Menschen
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otelieiDt t. B. alt «ine BaMbe tob 6 em DordmeiMr; ftil»*

Ion BlntkGrperchen btlmi bei gleieher VergrOBtening (Im*
mertionsliiiM No. 10 Ton Seibert) einen INirchmeRser tob
12 bis 18 eil mid kann maD die lebbaften amdboiden Be-

wegungen eines solchen Gebildes sehr deutlich von allen

Stellen des Auditoriums aus wahrnehmen.
Sollen Körperchen in Fli^ssigkeiten, kleine zu physiologi-

fchen Experimenten benutzte Thiere oder lebende Embryonen
mittels des geschilderten Instrumeqtanums untersucht oder ge-

zeigt werden, so wird an Stelle des horizontalen Mikroskops M
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(Fig. 74) die Prismenvorriehtang PP' (Fig. 75) angescliraabt

X sind dio Beleuchtangsliosen, M das mehrerwähnte Wasser-
gefäss, P das untere Prisma oder an dessen Stelle ein gat
geschliffener Planspiegel, darüber der Objecttisch 1\ dann folgt

das Objectivsystem 0, und schliesslich P' das obere Prisma.

Die Lichtstrahlen werden von dem unteren Prisma total reflectirt,

durch das Präparat, das hier durch einen Pfeil bezeichnet ist,

hindurchgeleitet, das Bild des Präparates durch die Linse ver-

grössert und mittels des oberen Prisma P' auf die weisse

Wand des Auditoriums nach T' geworfen.

In Fig. 76 ist eine weitere Yorrichtung abgebildet, welehe
für die Projeetion grosser Priparate z. 6. von Himscbnitten
oder Durchschnitten Ton ganzen Organen, sowie von durch-

sichtigen Abbildungen sich eignet. An die Beleuchtungslinse L
wird das Wassergefäss R angefügt, vor dem sich das zu ver-

grössernde Bild, hier ein Pfeil, befindet Vor d;is Bild setzt

man das Objectiv, am besten ein photographisches Porträt*

objectiv, das mittels des Blasebalges B
dem Objecto P genähert werden kann.

Die feinste Einstellung des Objeetivs 0
geschieht mittels der Schraube T.

Abgesehen von dem Bekanntwerden
des geschilderten vortrefflichen Instra-

mentes der Firma PlGssl & Comp, in

Wien hatte der Vortrag des Professor

Strieker den Vortheil, dass die Fach-
genossen auf den hohen Werth der

optischen Projectionskunst zum Zwecke
des naturwissenschaftlichen Unterrichts

mit Erfolg hingewiesen worden sind.

Es ist aber nicht einem jeden Li-

stitute, besonders nicht den mit verhält-

nissmässig geringen Mitteln für den ein-

schlägigen Unterricht dotirten Realschulen yergdnnt, sieh kost-

spielige Instrumentarien, wie dasjenige, welches Prof. Stricker

in Berlin vorzei gte, anzuschaffen. Diese Institute besitzen zumeist

das in den jüngsten Jahren zu allgemeiner Verbreitung ge*

kommene amerikanische Skioptikon mit Petroleum -Beleuchtung.

Solehe Apparate sind vollkommen hinreichend für die Projeetion

naturwissenschaftlicher Photogranime, jedoch für mikroskopische

Präparate ist die Lichtstärke eine iüei weitem zu schwache;

für diesen Zweck kann nur Drummond sches Ealklicht oder

elektrisches Licht ausreichen.

Zur Ei'zeugung von Projectionsbildern mittels elektrischen

Lichtes kann öbrigens, da dasselbe, wenn richtig gehandhabt,

Oigitized by



400 L'ab«r ProjtctioDsmikroikop« mit elektruebam Lichte.

feaenicber ist, ein jeder kubische oder rechteckige Holzkasten,

oder eine ganz gewöhnliche hohe Blechlaterne, Fig. 77, ver-

wendet werden. Ein selbst re^alirender oder mit Handregulator
Tersehener Ständer für das elektrische Licht wird in den Innen-

raum der Laterne so gestellt, dass das Licht der beiden Kohlen-
spitzen auch hier gerade im Centrom der hinter dem Objective

anzubringenden Kondensatoren sich befinde. Für alle Fälle

Ffg. 78.

muss die eine Seite der Laterne leicht zugänglich, bei dem
Gebrauche aber mit einem lichtdichten schwarzen Tuche ver-

hängt sein, um Unregelmässigkeiten im Abbrennen der Stifte

durch Nachhelfen mit der Hand ordnen zu können.

Eine für die in Rede stehenden Zwecke in hohem Masse

geeignete Projectionslampe ist das bisher unübertroffene
Pinakoskop von R. Ganz in Zürich, welcher Apparat, mit

seinem Lichtabhaltungskasten und Petroleumlicht versehen,

auch den besten mir bekannten Ve rgröss e rungapparat
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fftr Pbotographen darstellt. Für dieses Instrument, welches

allen AnfoideruDgen Genöge leistet, habe ich mir eine grosse

SOG kenige Glfthliolitl&iBpe anfertigeq lassen , welche in ein-

iacbeter Weiee nach Heranaziehen der Petroleumlampe an
deren Stelle eingMöhoben wird und mittels 40 Grove-Elementeii
ein ganz Tcnügliches regelmäesigee Licht för Prcjectionsbilder

abgiebt, so dass letztere von einem sehr grossen Auditorium
in vortrefflicher Klarhoit gesehen werden können. Da?? eine

derartige Lampe ganz hes-^onders da am Platze ist, wo über-

haupt elektrische Glühlieht-Beleuchtung vorhanden, ist klar.

Dieselbe bat eine Spannung von 100 Volts und da die meisten

Glöhlichtlampen für gewöhnliche liolenchtungen, z. B. die

Edisonlampe, eine gleiche Spannung, um zu voller Lichtkraft

tü Jrommen, benöthigen, so kann meine Projections - Glühlampe
in den bei Belenchtnngeiustallationen , wie solche nenerdingt

in mehreren wissenschaftticlien Instituten vorhanden sind,

üblichen Stromkreis leicht eingeschaltet werden.

Auf diese Weise wird mit dem Voranschreiten der elektri-

sehen Beleuchtung im allgemeinen auch das elektrische Licht

wa Unterrichtszweeken immer mehr und mehr herangezogen
werden können um zur endgültigen Feststellung der Natur*

Wahrheiten das seinige beizutragen.
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Yon Rudolf Stirn in fierlio.

FftWik imd Speeialgeioliifl fftr Amfttenr- Photographie.

Ton besonderer Trasrwoite dürfte fiir vi^lo Benifszwecke
eine f\pr jüiiirston Er fi inj untren auf d* in (Tel>iete der Pboto-

craphi» .
die C. P. Stirn 's patentiile plioto^iaphische Geheim-

Uameru, u erden, welche ohne Plattenwechsel sechs Moment-
photographien hintereinander aufzunehmen ermöglicht. Der
Appmt kann unbemerkt von den Umstehenden getragen

werden nnd die lichtempfindliche Platte wird dnrol& Ziehen an

einer Schnur im gegebenen Augenblick momentan entblösst,

worauf durch Drehen der Platte an einem Knopf diese f&r

eine zweite Aufnahme eingestellt wird.

Die innere Einrichtnnfr des Apparate? j^eht nn? den A)*-

biidungen, Fig. 80—83. «leiitlich hervor: l>orselbe liildet in ge-

pehlos«eneni Zustande (Fig. 80) eine Scheibe von ca. löO mm
Durchmesser und ca. 20 mm Dicke.

Bei a und h (Fig. 80 ist eine Schnur befestigt, welche der

Photograph um den Hals hängt, so dass er den Apparat bequem
unter dem Bocke tragen kann; unten tritt bei e eine Oese dnrch

den Band, an welcher gleichfalls eine Schnnr befestigt ist,

bei deren Ansiehen eine Scheibe m (Fig. 82) im Innern des

Gehäuses bewegt und dadurch eine Stelle der lichtempfind-

lichen Platte einen Moment beleuchtet wird. Während die

Hinterseite des Gehäuse« nanz glatt ist, trägt die Vorderseite

dcBselben (Fig. 81) in der Mitte einen Knopfp und mit diesem

dreiiV'ar einen Zeiger r. Letzterer zeigt auf einem Zahlenkreise

an, die wievielte Stelle der photographisehen Platte vor dem
Objectiv des Apparates belindiich ist. Senkrecht über dem
Drehknopf p erhebt sieh ein trichterförmiger aufgeschi-anbter

Metallstutzen, wehdier in seinem oberen Theile bei o die Linsen

snr Verkleinernng, resp. Vergrössernng des an&nnehmenden
Bildes enth&It. Dieser obere Theil ist wie ein Knopf geformt,

so dass man den Apparat, nnter die Weste oder den Bode
geknöpft, verdeckt tragen kann, wobei man nar das ObjeeüY
durch ein Knopfloch herrorsehen lässt, was wegen der Form
des ersteren durchaus nicht auffällig ist. Hinter dem Gehäuse-
deckel befinden sieh zwei SehoiVrn m und n, von denen die

erster© beweglich, die z\Yeite aber lest ist. Die feste Scheibe

hat oben genau hinter dem Linsentrichter o einen ivreisrunden

Ausschnitt welcher die Grösse der Bilder bestimmt, weil

dicht hinter derselben die lichtempfindliche Platte eingelegt

räd. Die Seheibe m dient dazu, die BestrahluDc^ der photo-
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graphisohen Fkite dnreh die Oeifiiiing k innerhalb sehr Iraner

Zeitm gestatten nnd ist deshalb mit drei Aoseehnitten ^i, 9$
(Fig. 88) renehen. Anseerdem ist aaf m eine Emel die

eine Feder enthält, aufgeschraubt und nahe dem Bande sind

in gleichen Entfemnngen Anschlage { befestigt, von denen

flieh immer einer gegen die Feder mit dem Haken f legt

Flg. 88. Fig. 88.

IHe Feder in der Kapsel k wird dnreh Drehen des Knopfes p,
der anf dem Zapfen i sitzt, yon anssen aufgezogen. Wird
alsdann bei c gezogen, so giebt der Haken f einen der An-
schläge l frei und die Scheibe macht eine Drittelumdrehung,
weil sie schon durch den nachfolgenden Ansehlag l von dem
Haken r wieder festgehalten wird. Bei dieser Drehung wird
jedesmal einer der Ausschnitte g an der Oeffnung h vorüber-
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geflkrt, 80 dm diiee Iraii« Zeit Im wird« wiluPttid sie tonik

dnrch die Scbsibe m verdMkt ist. In der fostflii Mieidewajid
(Fig. 88) sitzt, centrisch zum ganzen Ochansi» eine Scheibe 8,

welche einestheüs dazu bestimmt ist, die eingelegte lieht-

ompfindliehe Platte <?nrch Reibun^^ mitzunehmen nnd »ndern-

theiis am R.inde verzahnt, ais Sperrrad für dip Feder in der

K'^p^^'il k und als StelliSf'hpibe für die photographiR<'he Platte

dient, d ist die Sperrkliake, welche durch die Feder e gegen
die Sperrscheibe .s gedrückt wird.

Dieser einfache Mechanismus functionirt in gewisser Be-

ziehnng selbstthftfig und man het nur nOthig, die lioht-

empfindlicbe Plette neeh Oeffoen des hinteren DeekeU in das

Genänae einznlegen, deaeelbe Iiioraof wieder an eolüiesaen

und den Apparat in der angegebenen Weise umzuhängen, am
steia zum Photographiren bereit zu sein. Bei der Aufnahme
einer beliebigen Person oder irgend welchen Gegenstandes ge-

nügt dann ein Ziehen an der unteren Schnur und darauf das

Verstellen des Zeigers um eine Niimraer weiter, worauf sofort

eine zweite Aufnahme erfolgen kann.

Die C. P. Stirii's photographisrhe Cielieim-Camera, welche

nur aliein dunh liudolf Stirn, Berlin S., Fabrik und

Specialgeschäft für Amateur-Photographie fabricirt wird, eignet

aioh nicht allein zur Aufnalime feststehender, sondern aueh

besonders bewegter Objeete und kann bei einiger üebnng selbst

von Laien mit Erfolg geliandhabt werden. Maler, EOnsd^,
Gelehrte, Offiziere, Beamte u. s. w., besonders aber anoh Arehi-

tecten und Ingenieure finden mit dem ingenidsen Apparate

für viele Fälle ein willkommenes Hilfsmittel, zur Aufnahme
Ton Personen, Terrains, Landschaften und Gegenständen jeder

Art. Die Nejrative haben eine solche Schärfe, dnp« von den-

selben löfaelie Vergrösserungen erzielt werden kuiuHn. ein

speciei! hierzu passender Ver£rrösf?enin2s-Apparat ist ebenfalls

durch Iviidolf Stirn, Berlin, zu beziehen. Dabei ist der Preis

Ton Stirn's Geheim-Camera 30 Mk. für den completen Apparat

incl 6 Trockeoplatten ta 86 Aufnahmen als ein sehr mässigsr

zu bezeichnen.

Laek für CoUodldn-KegatlTe.

Von Dl-. J. Szokely in Wien.

Wenn mich Foit Vr'rvo]!j<onimnnng der Gelatine - Emnlsions-

Platten die Ph iMniuj'hic auf nassem Collodion immer piöBsere

Einschränkung lindet, wird nichtdesiowenig^r zu irewissen

Arbeiten dies ietztere Verfahren seinen altbewalirteu Kang be-
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haupten, so dass mnn trotz der immensen Fortschritte in der

Fabrikation von Gelatine-Emolsions- Platten noch immer so-

wohl in Porträt -Ateliers bei Anfertigung von Vergrösserungen

in Combination mit dein rigüiditdruck, wie auch bei Repro-
ductionen zum Zwecke der verrielföitiguog durch irgend ein

graphieohes YerfahFen, hanptsäehlieh Liehtdrock, Photozinko-
graphie und Photolithograpnie, die HentelliiDg der Negative
oder Diapositive anf nassem CoUodion berorzngt.

Zum Schutze solcher Göllodion- Platten einen yerlässliohen

Negativ- Lack zu besitzen, welcher das zarte OoUodionbild ?or
allen Zufälligkoiten irtö^liohst sf^hiitzt, sieh im Verlaufe von
Jahren weder in der f^nrbe noch in der Festiukeit verändert,

wird gewiss ein beruhigendes Gefühl für jeden Fhotoizraphcu

sein, indem dadurch seinen Erzeugnissen die höchste erreich-

bare Dauer gewährleistet wird.

Es könnte mir vielleicht eingewendet werden, dass die

Substanzen, welehe ioh zur Lackbereitnng yerwende, tüh zu
diesem Zwecke Tielfaeli verwendet und angepriesen wurden.
Darauf erlaube ioh mir zu bemerken, dass die Gftte des LadLSS
hauptsäohlieh in den Verhältnissen liegt, wie selbe in der
Mischung Torkommen. Ich würde auch mit dieser Vorsohrift

nicht hervortreten und die Anzahl der Recepte noch vermehren,
wenn ich nicht voti Collegen^ welchen ich in meinem Atelier

einzelne Probeaufnahmen damit lackirte, schon beim Retouchiren

der Negative anf die besonderen Eigenschaften des Lackes
aufmerksam geworden wären und diese mich um die Vorschrift zu
demselben ersucht hätten, um ihn in ihren Ateliers einzuführen.

Ich verwendete früher seit Jahren einen Lack aus

Ben zoeharz ÖOO g,

Sandarak 150 g,

welche Harze naoh der Zerkleinerung sich durch öfteres

Seh&tteln in zwei Liter Alkohol im Verlaufe eines Tagee voll'

kommen lösen.

Man thut gut, den Lack von der nicht unbeträchtlichen

Menge von Rindentheiien noch denselben Tag abzutiltriren,
'

damit das Pigment der Rinde möglichst wenig vom Alkohol
ausgesogen wird, wäscht die Rinde im Filter mit Alkohol
nach und ergänzt das Filtrat auf 2800 g.

Dieser Lack gibt einen guten glänzenden Ueberzug,

welcher neben seiner guten Eigenschaft, die BleistiftretouohD

leicht anzunehmen, den Nachtheil hat, dass er nach Jahren
spröde wird und bei späteren Nachbesserungen in der Betouehe
leicht die Schichte abspringt
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Fa Würde in eiiipm der fm hören Jnhvg'äiii^o dpr Phot.

Corresp. ein besonders dauernd sehuiiegsaiii bieibeiidei Negativ-

Lack durch Herrn Ungar publicirt. welchen ich damriis ver-

Euciit habe, doch blieb die schichte Tage hüiduieU weich und
erschwerte ungemein die Bearbeitung mit Bleistift.

DiMer LMk besteht mb
200 g blassgelbem Sehellaek«

200 „ Sandarak,

200 „ venetianisobem Terpentin,

2 1 Alkohol.

Man lässt mehrere Tage in <!pr Sonne oder nn pinem

"waimen Orte die Flasche bei häutigem Schütteln s^tehen, filtrirt

nach dem Absätzen zuerst das Klare, dann den trüben Snti

durch t-in Falten- Filter und ergänzt das tiitrat auf 28'K) g
l)ie>e beiden Lacke zn gleichen Theilen gemischt imd wenn

nGthi^ mit liOproc. Alkohol verdünnt, giebt meinen Negativ -Lack.

Dass dieser Lack auoh fttr Gelatine-Emulsions- Negative

verwendet werden kann, ist selbstTerettndlieb, nor mnis er zu

diesem Zwecke mit eirea ein Drittel oder Viertel Alkohol ver-

dünnt werden.

Dieser Lack wird auf die vorgewärmte Platte aufgegossen

und nach gehörigem Abtropfen über der Flamme übertrocknet

Er f^ignet sich vorzüglich für die Bleistifiretonche und erlaubt

jede nur erwünschte Bearbeitung, um das Bild zum Drucke
fertigzustellen.

Besonders in Combination mit dem in diesem Jahrbuch

(1887, Seite 367) beschriebenen Mattlaek, welchen ich zum
üeberziehen der Glasseite des Negativs verwende und worauf

man mit chinesischer Tasche oder mit anderen Farben wie auf

Papier grdesere Flächen anlegen kann, laeeen sich Effeote in

den Copien eraielen, welche die feinsten Details des OriginalB

in der gewunsehten Tonabstufung wiedergeben, und dem
Künstler ein weites Feld darbieten, um durch die ungunstige
Beleuchtung in der Gewandung entstandene Mängel im Negative
zn verbess'M-n oder MiiitoifTrund und Beiwerk, welche mm
Bilde nicht gut im Tone stimmen, in bessere Harmonie zu bringen.

Prof. Tidars Ematlpbotographie In Farben»^)

Zur FI erstell ung von Emailphotographien kann das Ein-

brennen von GolhMlionbildern dienen, welches sehr schöne Re-

sultate und zaite Bilder gibt, allein für jedes Bild beparaid

1) N*ch dm Miitheilttiigea des Herjwtg. In „Phot« OotMip.*lS87, S. 871
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Belichtung und Entwicklung erfordert und deshalb zur fabrik-

mäsßigen Massenerzeugung nicht so sehr geeignet ist, wie
andere Methoden. Die Photolithographie ist z. B. viel rascher

Flg. 84.

bei der Herstellung einer grossen Anzahl von Umdnicken in Halb-
ton. Unglücklicherweise verliert die fette Faibe, welche dazu
dient, durch das Einverleiben des Emailfarbenpulvers (Metall-



40B ^^^^ VidAl'a SmAUpbotogntphie in Fftrb«iv

.ozyde) ihre Güte; die Quantität der färbenden Substanz an

der Pabieroberdüche ist im AUgemeineu zu schwach, um der

Hitze aes Einbrennens widerstehen za kO|in^
DieM Sohwitrigkeit entftllt fofbrt» trwiliiit Prof.* Vidal,

WWB muk di« Autotypie oder Photokiiikotypie in HftlMnai
nr Hilf« nimmt, woM die Hnlbtöne in Pankte oder Stiieh-

Flg. 86.

lagen (Netzmanier) aufgelöst sind, wie solche z. B. Angerer
und Gösch 1 in Wien herstellen. Solche Bilder eignen sioli

gut zum Einttanben. Gut elnd Bilder auf to^n. Tonpapier

(Kreidepapier), welolie mittele Photoemkoiypie reprodnoirt

werden. Ein einfarbiges Emailbild kann nach einer

solchen Autotypie durch Einstaaben des Umdmekee mit Email*

pulyer leioiit hergeatellt werden.
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Dieselbe Methode wendet Prof. Vidal zor Herstellung

mehrfarbiger Emailbilder an und erläutert dies durch

Fig. 84—87.

Fig. 86.

Fig. 84 ist das vollständige Bild, dessen Halbtöne durch

ein Liniennetz in Striche und Punkte zerlegt ist (Autotypie).

Dieses Clichö dient zur Herstellung der Fig. 85, 86 und 87.

Fig. 85 repräsentirt das durch Abdecken (Retouche) da-

nach hergestellte Monochrom für Fleischfarbe.

Fig. 86 für Blau.

26
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Fig. 87 für Bistre (Braun). Man druckt die Monochrome
(übereinander und begrenzt durch das eomplete Bild (Fig. 84)
mit einer der Natur des Modells entsprechenden Farbe die

Conturen; dadurch werden die einzelnen Farben geschlossen
und es vereinigen sich die Farbencomponenten.

Fig. 87.

Die einzelnen Monochrome stellt man in nachfolgender

Weise her. Man druckt das Bild auf gekörntes Kreidepapier

in blauer Farbe um, ein Zeichner führt mit Kohle etc. eine

Zeichnung durch, welche z. B. das Roth, Braun, Blau reprasen-

tirt, reproducirt dieselbe photographisch und ätzt in Zink.

Digitizc.
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D«r Herausgeber sah bei Prof. Vidal in Paris h&bBohe
farbig deeorirte Porcellanteller (rothe Rosen nnd grüne Blätter),

welche zeigen, das« das Verfahren eine Zukunft zur Herstellung

Yon eingebrannten Bildern auf Foroellan und Fayence eto. hat

Otto Sebroeder^s Reise»Cameni«

Der von mir ooDstroirte, yiermal prlmiirterBeise -Apparat,
letzte PrSmiimng im Jani 18B7 zu Florenz wahrend der
dortigen pliotographischen Äusstellang, ist mit grosser Ge-
nauigiceit construirt und dürfte Besseree gegenwärtig nicht

ezistiren. Dieser Apparat hat denn auch für Gelehrte und bei

Tropen- Keisen etc. eine rege Verwendung gefunden, selbst

königliche Behörden und Institute haben ihn in Bf^ruitzuüg.

Der Apparat ist, was Flächenraum und Gewi Ii t an-

belangt, auf das möglichst zulässige Maass beschränkt, er-

scheint in seiner äusseren Form sehr gefällig, ohne deshalb

der Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu ermangeln.

Der Apparat ist quadratisch gebaut und mit Tielen

MessingwlDReln yersehen, es ist die Einrichtung getroffen,

WQoh mit UDglicben Gassetten hoch oder quer arbeiten su
können und zwar ohne ümschrauben der Camera auf dem Stativ,

vermittelst eiues sogenannten Einsetzrahmens, in welchem
auch die Visirscheibe sitzt. Dieser Einsctzrabmen ist der-

artig construirt, dass nach Lösung zweier üeberleger, welche
denselben in seiner Lage halten, er hoch oder qiier je nach
Verhältniss der Landschaft und in Itürzester Zeit umgestellt

werden kann. Die Camera mit beweglicher Visirseheilje hat zur

Einstellung einen doppelten Zahnstangenbetrieb, der zur Rechten
befindliche Messingknopf dient zum Transportireu (Einstellen),

während der zur linken Hand befindliche zur Feststellung dient
Neben der linl^en Zahnstange befindet sich ein Metermaass in

Messingschienen zur schnelleren Einstellung, es ist dasselbe

insofern von Werth, als bei einiger üebung die sichere Brenn*
weite fast mit Bestimmtheit und ohne vieles Manl] iiliren ge-

troffen wird, ebenso befindet sieh zur wagorechten Aufstellung

des Apparates am hinteren Ende des Lauf bodens eine Libelle,

d. h. Wasserwaage. Bei Apparaten, bei welchen der vor-

gesehene Balgenauszug für längere iireimweite nicht ausreicht,

genügt die Herstellung eines sogenannten Ansteckers (Ver-

längerung des Laufbodens), welcher ebenfalls mit doppelten

Zahnstangen versehen ist. Vermittelst einer langen, durch

26*
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die Mitte des Ansteckers führenden und entsprechend starken

Bef»Btigungs6ehrAube mit Knebel, sowie eines rechts und links

Äm Ansteeker befindliehen Einsatzzapfens, wird die Verbindung
mit dem Lanf boden auf die festeste und sicherste Art bewirkt

Die Doppel- (-'assetten haben von innen verlederte Jalousie-

schieber, welche absolut lichtsicher, sowie auf der äusseren

lig. 88.

Seite der Schieber Elfenbeinplatten eingesetzt sind, welche
gravirte und schwarz ausgelegte Nummern tragen, im Dunkeln
leicht erkenntlich und der Abnutzung nicht unterworfen, ausser-

dem im Cassetten -Rahmenholz Elfenbein -Notizplatten, wie

denn auch die Cassetten sehr gefällig und handlich gehalten

sind. Fig. 91 zeigt Cassetten und Camera in verschiedenen An-
sichten. Es kommen für diesen Apparat zwei Stative in Anwen-
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duDg und zwar für grössere Platteiimaasse oder aber, wo es sich

um Aufnahmen handelt, bei welchen Höhe- Verhältnisse in Be-
tracht kommen, das nebenstehende Stativ, Fig. 88, welches voll-

ständig ausgezogen, eine Höhe von 1,70 m erreicht. Dasselbe
ist dreitheilig und zwar schiebt sich der untere Theil in den
Mittleren, gegen welchen auch der obere Theil umgeklappt
wird. Die Befestigung der Camera auf diesem Stativ geschieht

vermittelst eines schwalbenschwanzähnlichen Zapfens und zwar
befindet sich auf dem zum Stativ gehörigen Messingdreieck

eine runde und drehbare Messingplatte und auf dieser der

Bchwalbenschwanzähnliche Zapfen. Im unteren Laufboden der

Camera befindet sich eine Messingschiene mit einem zum Zapfen

Fig. 91.

genau passenden Schlitz, so dass durch Zusammenschieben
beider Theile sowie Festziehen der Flügelmutter unter dem
Dreieck eine Festigkeit vorhanden ist, welche irgend andere
Vorrichtungen nicht erreichen. Die runde drehbare Messing-

soheibe ist unterhalb in acht Theile eingetheilt, welche durch
kleine Punkte markirt sind und wohinein eine am Dreieck

befindliche Feder mit kleinem Stahldorn schnappt. Man kann
also acht Aufnahmen im Kreise machen. (Für Panoramen be-

4eutungsvoll.)

Ebenso practisch und stabil ist das Reisestativ nach Fig. 92
und 93. Fig. 93 zeigt dasselbe aufgestellt, das Stativ hat eine

Höhe von 1,37 m, ist zweitheilig und ähnelt wie nach Fig. 92
ersichtlich , da es mit einem Futteral von Segelleinen und einer
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kräftigen Krücke versehen ist, einem Schirm. Die Befestignngsart

der Camera auf diesem Stativ geschieht in derselben Weise wie

bei dem vorher besprochenen nach Fig. 93. Dies Stativ erfreut

lieh einer starken Nachfrage und ist für nicht zo grosse

Apparate sehr empfeblenswertb.

Flg. 93.

In Fig. 89 und 90 ist der Schwarz'sehe Plattenkasten

abgebildet, in welchen die Emulsionsplatten mit Zwischen-

lagen gelegt werden können; der Kasten ist von beiden Seiten

zn öffnen.

S.

i
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Mittkeiluiig Uber Mikropiiotograpliie'.

Von M. Stenglein in Pankow bei Berlin.

1. Mikrophotographisohe Objecto.

Utiber die Objecte, welche sich zur niikiopiiotographischen

Eeproduotion eignen, ist unterdenTersobiedenen mikroskopisoben
Forsebem nocb Meinungsveraebledenbeit vorbanden, so daes

«ine Klämng der Saebe erwünsebt ist Botanisebe Sobnitt-

pr&parate und pflanzenpbyeiologiBobe Präparate wuidcn von
vielen Forschern als ungeeignet znr photograpbiscben Be-
prodnctioQ bezeichnet, während andere Autoren die Mikro*
pliotoiDrrapliie auch hierauf anwenden. Als allgemein zur
photographischen Reproduetion aneikamte Objecte werden die

Chi/omyceten und deren Objectlrägerculturen betra ehtet, von
denen sieh verschiedene Bilder unmöglich auf dem Wege des

Zeichnens naturgetreu reproduoiren lassen, wuhrend die Photo-
graphie eine vorzügliche Abbildung ermöglicht.

Ebenso sind die Saccharomyceten zur photogiapbischen
Daretellnng geeignet. Femer sind es die Diatomeen nnd &bn-
liehe eLnsellige Organismen, yon weloben sobon seit l&ngerer
Zeit mikrophotographisohe Anfnabmen hergestellt werden. Dia
Photograptde ist für ein systematisches Studium dieser Ob-
jecte ein unentbehrliches Hilfsmittel. Die Compliurtheit und
Feinheit der Zeichnung ihrer Kieselpanzer erschweren die bild-

liche Darstellung durch den Zeichenstift. Auch für Infnsniiea

und Desmydiaeeen ist die photogi aphische Darstellung geei;,^net,

ohne jedoch für diese Objecte dringlich zu sein. Ferner wei den

mit sehr sehwachen Vergrösserungen die Habitusbilder von
Pilzmycelien dargestellt, da ihre Aulzeichnung ungemein
schwierig ist. Bei derartigen Aufnahmen sind am besten die von
Brefeld und anderen veranstalteten Gnltnren anf Objectträger

xa «Sblen, welcbe meist übersiabtliebe Bilder geben. Anob
grosse Myxomiceten und Sebimmelpilze sind znr pboto-

grapbiscben Beproduclion geeignet, doch darf auch bei diesen

nur sehr schwache Yergrösseiting angewandt werden. Auch
die Dnrstellung technisch wichtiger Substanzen, Nahrungsmittel
und deren Veifälschunpen können mit Vonheii der mikro-
photogi'aphicchen Anfnahme unterzogen werden. Die hierbei

in Anwendung iooimenden Vergrösserungen sollen nie stärker

gewählt werden als nothwendig und dürfen übeihanpt über
mittlere Vergrösserungen nicht hinausgehen. In allerjüngster

Zeit wurden mit sehä schwachen Vergrugseiungen auch iiabitus-

bildw von Tbeilen bOberer Tbiere oder Pflanzen, Schnitte
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dofoh Kömrtlidile und Organe, empriologische Sohnittearien ete.

photograpni?ch rf^producirt. Derartige Aufnahmen werden nur
in den all«'rseIt<'iiyton Fällen unter Benutzung eines Mikroskops
ai!^ct»fülirt werden können, sondern werden dieselben vortheil-

hatier durch did photographischeo Objective und der mit dea-
selben xodgUchen Vergrösserung dargestellt.

n. Mikrophotogr^phisoh« ObjaotiTO und OeuUre.
Die Finna O^rl Zeiü bat In ibreii Apoehromat-

obje^tiveD der WistensohiA mikroskoi^iBohe tilnssiiflysleiiiem VsrdIgiiDg gsstallt, wslob« bis jetzt in ihrer Art nnl^fii^

troffen dastehen. Diese ApoehromAte werden ans Speei»]gl8e«i

fBfertigt, welches aas dem glastechnisehen Laboratorium von

oh Ott und Genossen stammen. Infolge der Anwendung dieser

bp?ondors -zuten Glassort^n und einer wesentlich vervollkomm-

neten (.ViiT'^f^tionFmethode find die fccnndären Farbeu-
abweichungen be.-eitigr und die sphärische Aberration srleich-

mäseig für Licht der v* iBchiedenen Farben gehobon. Die

Apochromate gewahren dah'T eine bedeutend vollkommenere
Lichteoncentration im Bilde als die besten bisherigen Ol'jective

und zeigen auch fQr die chemisch wirksamen Liehtstrahlea

eine Terschwindend kleine Focusdifferenz, sowie sphftiisfihe

Abweichnng. Die Apoohromate gestatten den Gebrauch sehr

starker Ooalare ohne Einbusse in der Pr&oision oder der

Helligkeit des Bildes, gew&hren also starke YergrSsseruBgeu

boi yerhältnissmässig grossen Objectivbrennweiten und stellen

80 eine Reihe sehr vernfhiodener Vergrdsserungen in dn und
demselben Objeetiv zur Vt^rfugung.

Die natürlichen Farben der Ohipcte weiden durch diese

Objeetiv*» auch in ihren feineren Abstufungen unverfälscht im

Bilde wiedcr«regpben, weil die in den Linsen noch vorhandenen

teritären Farbeureste von sehr geringer Intensität sind. Die

DüTerenzen der Bildvergrösserung ^r yerscbiedene Faiben

-sind bei allen ObjectiTen dieser Reihe auf gleichen BetM
i^geglichen nnd werden durch Compensationsoeulm vu^
gehoben, daher bei Anwendung dieser Ocniare die Bilder im
ganzen Sehfeld gletchm&ssig farbenrein erscheinen. Die splA-

rischen Aberrationen ausserhalb der Achse sind so vollkommen
eorrigirt, dass bis dicht zum Rande de« Sohfelde? fn?t die

gleiche BiM?(^härfe wie in d^'r Mitte fortliesteht, wenn sehen

infol'-re der unvermeidlichen Ki iirnmuiiiT der ßlldtiaeiio uuoh

bei dieseu Systemen die Einsteilung zwischen Mitte und Rand
etwas verschieden bleibt. Bei dieser Gelegenheit sei noch auf

eine Eigenthümlichkeit der neuen Gläser hingewiesen, die für

I
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photograpMsche Zwecke in Betracht zu ziehen ist. Die Färb«
des G-ps^iehtsfflldPs ist, anscheinend bedingt durch die Ocnlare,

ein zartes Violett-Blau. Beobachtet man mm zwei yerschieden

gefärbte Objecte, von welchen das eine roth, d;is andere Tiolett

oder blau tingirt ist, so zeigt sich, dass die rothe Tinction

sich in dem bläulichen Felde viel besser darstellt als die beiden

anderen Farbstoffe. Es eignet sich deoiiiaoh diejenige Tinction

am besten für das blaue Gesichtsfeld^ deren Farbe der Comple-
tD^tifarfobd des Feldes möglichst nake kommt. XJeberkaapt

sind fQjr Mikrophotographie derartige Tinotionspräparato au
wfthloD, deren Farbe der vorderen Hftlile des Spectmms an-
gehört, wobei wiederum solchen der Vorzug zu geben ist»

deren Nuance jener des Zinnobers recht nahe steht.

Ilm für die Mikrophotographie die Uebelstände zu bö-

seitiiTon. welche sowohl bei directer Projection des Bildes

durch das Objectiv wie anch bei Auwendung gewöhnlipher
Ooulare oder Amplifiers eintreten, werden unter der ijozei 'h-

nung „Projection s-Ooul are" ebenfalls von der Firma Carl

Zeiss ausser den oben erwähnten Apocbromaten noch besonders

construirte Projectionssysteme geliefert, welche in iiirer äusseren

Form diesen ahnlioh, ganz so wie diese dureh Einsohieben
mit dem Tubus des Mikroskopes za verbinden sind. Diese
Projeotions-Oculare bestehen ans einem Oolleotivglase und
einem zusammengesetzten Linsensystem, welches nach Art der
apochromatisohen Objective sphärisch und chromatisch corrigirt,

frei von secundärer Farbenabweichung und von Focusdifferenz

zwischen optischen und ehemischen Strahlen ist Zwischen
dem Collectiv und dem genannten Linpensystem ist noch zur -

Abgrenzung des Bildfeldes ein Uiapiiragma eingeschaltet,

welchem das Linsensystem mehr oder weniger genähert
werden kann.

Behufs Projection des Üiides auf die photographische

Platte verbleibt das Objectiv des Mikroskops in derselben

Stellung, in der es f&r die Ooularbeobaohtang gedient hat
An Steile des Oculars wird das Projeetions^cuiar eingef&lirt,

und dessen Projeetionslinse so eingestellt, dass der Band des

Diaphragmas auf der matten Scheibe der photographisohen
Kammer möglichst scharf sich abbildet, was ein um so stärkeres

Herausdrehen der Projetionslinse nöthig mncht, ic geringer der
Abstand der Platte vom Mikroskop ist. Das scharfe Bild des
Objectes wird sodann auf bekannte Art eingestellt,

Der Oculardeckel des Projections- Oculars bildet ein

Diaphragma, dureh welches Reflexe im Tubus vollständig ab-

geblendet werden. Die OeÜnuüg dieses Diaphra^maü ist der

Digitized by Google



418 Photoftaflü« dM BUUM.

prösston Linpeiiöffntinir der A]>oebrAmate eutspreehend. Beim
Gebrntn*)i 4er apochroiiiati?» hen Objeetive von begtimmter Apertur

kann es sah gelegentlich empfehleD, die wirksame Oefinung

des Objectivß zu be«chriink< n , um eine gleichoiässi^e Bild-

schürfe bis zum Kunde des Bildfeldes zu erzielen. Zu diesem

Zweck iiod jedem Projeetions-Ocalur zwei Diaphragmen mit

abgestillten kleineren Oeffiiungen beigegeben, welche eich an
Stelle dee nonoalcn Diaphragmae aofslecken lassen. -BiePlro-

jeetion naoh dieser Methode gibt roraQglieh seharfe und ^ei^-
missig beleuchtete Bilder.

Die Projections Oeulare sind nach dem Princip der Com-
pensations- Oovilnre spociell für Apochromnte oomgirt, können
aber auch uiii gewöhnM hen nc-hromatUchea Objectiven toa

gröFserer A|tertnr verwendet weidt fi.

Ausser diesem speciell für mikiophotographisehe Zwecke
coDstruirten IJnsensysteme wird für grössere Objecte und ge-

ringere Vergrüssenmgen die Anwendung gewöhnlicher photo-

graphischer Objective noihwendig. £s empfehlen sich za

solchen Annahmen gans besonders der Porträt-Antiplanet
Ton St ein heil, 16 mm Oeffiiiing und 6 em Brennweite.

Dieses Objectiy zeichnet sich durch seine Lichtstäike und
gleichmässigere Yertheilnng der Schärfe nnd der Lichtkraft

&ber das Gesammtbild ans, mit dem Specialyortheil einer be-

deutenden Tiefe. Diese Objective bestehen ans zwei Linsen-

paaren, von d^nrn das vordere, positive verkittet ist. das

hintere negative getrennt steht. Ferner lässt sieh der Stein-
heil'sche Aplanat, 7 mm UelTnunir, 4.1 cm Brennweite, zn

den gleichen Zwecken vorzüglich vei wenden. Dieses Instrument

ist erheblich weniger lichtstark als das vorerwähnte, vertheilt

aber die Schärrfe über die Gesamnitplattenfläche und ist dämm
fär dne Beihe Ton Objecten den Porträtantiplaneten vovtnxkhen.

Das Verhiltniss Ton Oeffnnng snr Brennweito ist hierbei 1 : 7,

der Gesiehtsfeldwinkel ea. 60 Grad.

Photographie des Blltioff.

Von B. Solinger in OlmQtz.

Herr J. Seiinger stellte im Sommer 1886 Photographien

Ton Blitzen witnrcnd eines Naehtgewitters her, welche als sehr

gelungen und höchst interesFant bezeichnet werden müssen.

Ueber die Umstände der Aufnahme maeht Herr Seiinger nns

folgende Mittheilnng:
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„Zar Erläuterung der Photographien des Blitzes bemerke
ich noch folgendes, was vielleicht beraerkenswerth sein könnte:

Der Niedergang resp. die Aufnahme des Blitzes erfolgte

gerade während einer Regenpause, daher die grosse Schärfe,

und obgleich das Objectiv mit dem die Aufnahme gemacht
wurde die Platte vollkommen scharf auszeichnet, so sind doch
die Ausläufer des Blitzes auf der einen Seite nicht so voll-

kommen scharf wie auf der anderen, was ich dadurch erkläre,

dass an jener Stelle der Regen schon wieder fiel , was natür-

lich eine Brechung und Beugung der Lichtstrahlen verursachte.
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AuffAllend lang war auch die Bahn, welche der Blitz

daroh laufen hat.

Der Ausgangspunct war beinahe senkrecht über der Camer»
und der Ort, wo er eingeschlagen (nämlich die Park-

anlage vor der Stadt und zwar ein Baum), vom Standpunkt

der Camera gemessen, genau 1200 Schritt. Die am Bilde
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(Flg. 94) sichtbare Thurmspttze ea. 200 Sebritt von der Camer»
entfernt.

Die Aufnahnie fand am Hl Mai 1^86 Abends gegen
9 Uhr statt.

Eines Umstnndes will ich noch Fr\vähnnn;j: it-ndipn. Ich

habe während jenes Gewitters zwei Platten exponii t und obgleich

aüf der ersten Platte auch ein Blitz im Gesichtsfeld des

Apparates niederfxing und dieselbe Sorte der Platten ver-

endet war, 60 habe ich doch :uU jener I^latte nicht eine Spur
eines Bildes erhalten. „Ein Manipulationsfehler ist ausge-

seiilesseR.'*

Betreffs einer anderen photographisehen Aufnahme des
Blitzes während eines Gewitters am 21. Juli 1886 schreibt nns
Herr Seiinger:

„Wir hatten neaerdings ein grosses Gewitter, welche Ge-
legenheit ich benutzte um einige Aufnahmen zu machen, die

ich mir erlaube Ihnen zu iibergeben. Es sind dies Blitze, die

sieh in woiterer Entfernunir befanden und keine groccp In-

tensität lio«assen, denn als das Gewitter sich voll entwickelte

und entlud, wurde meiner Thätiixkeit ein jähes Ende dadurch
bereitet, dass ein grosser Haffelschlng mein Atelierdach demo-
lirte und ich mit der Bergung der Apparate und Utensilien

mich beeilen musste.

Die interessanteste dieser Anfuahmen dQrfte wohl die*

jenige sein, deren Matrize (Fig. 95) beiiiegt.

Mit der Loope betrachtet z^t sich, dass der Strahl aus
mehreren Einzelnen besteht die, wie ich bei der Aufnahme
..beobachtete, sich rasch hintereinander folgten/

Ueber das Schleifen optischer Linsen*

Von £. Snter in Basel.

Obwohl die Erstellung optischer Linsen eigentlioh nicht

in den Bereich der photographischen ManipnlaQonen gehdri»

dürfte es doch manchen Photographen nnd Amateur interessiFen

Näheres darüber zu erfahren, ist doch das optische Instniment
(Objectiv) ein wesentlicher Theil seiner Einrichtung.

Es ist über keine ausübende Kunst so wenig veröffent-

licht worden, wie .irernde über die optische Schleiferei, was
auch die Ursncho sein mag, dass dieselbe unter den ver-

schiedenen optischen Werkstiitien in so oiirenartiger Weise

betrieben wird. Es sei hier nur die Bede von guten Linsen,
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wie solcbe zn tcbromfttischen ObjeotiTen, im besondem ftr

di« Photo«* raphie. verwendet werden.
Daß für dnnrt iTf' Svst<^m^ zur Verwendnnff ^omn^pcde

Mrif rial ist dna Ciowr^- vnd Fiiutglt^.« von verschiedtiior z-t-

f tr' u»n<i(^ r Kr:tft. Die Wahl der bcKit-n (flnparten zu hinein

achroinatit-cheii Systeme Wt Sacbe des Uftikers uud wurde za
weit führen, tiuiiiher eingehend zu 8y)rechen.

Der practii-cbe Optiker bezieht die Glasarteü aus besonders

duQ eiufreriebte en Seboielsereieo (?on welchen diejenige unttr

d«r Leitung der Herren Dr. Sobott 4b Gen. in Jena eint

htnrorragende Stel]tiiig einnimmt) ttnd zwar, entweder in Phttan
Tenebiedener Dimensionen oder in der Form ronder Stfieke,

innäbernd der Form in welche sie yeratbeitet werden.
Welches ancb die Form des zu verwendenden Glases sein

mac:, so ist es von höchster Wichtigkeit, da^s der Optiker sich

über/j'ii*re, ob dip Stücko homogen und spann nni^sfrei seien,

de'i»! Tinr solche diiifoii für die hier in Rede stehrndon Objpetive

Terarbeitei wt rdt'ii — In meiner Werkstatt werden sanimtiiehe

auf Homogenität ausgewählten Glasstüeke in einem besonders

eiii^erichteten Ofen dem Küiiiun^sprocess unterworfen, um alle

Spannung zu yernichten. Die dieser Gestalt präparirten Stücke

gelangen dann in die Sebleiferei.

Der Bohschliff.

Dieser gescbiebt, je naob der Form die die Linse erlialten

soll, in conyexen oder concaven Scbaalen, welche aus Kwpkt
oder Eisen gefeitigt und annähernd nach dem Ertimmnngs-
halbmesser sphärisch ausgedreht sind, welchen die Liuae

sohlieFslich erhalten soll.

Diese Sehaalen, auf welchen das Glas, mit einem Griff

versehen, verniittelst der Hand hin und her geführt wird, be-

schreiben eine rolirende Bewegung auf einer verticalen Axe.

Als Schleifmaterial benutzt man zuerst groben Schmirgel oder

aneb Qnarzsand mit Wasser. Ist in solcher Weise eine Fl&ebs

in die ihr zukommende Krfimmnng ausgesclilüfen, so wird der

Griff anf diese gesetet nnd die andere Fliehe kommt an die

1a< ihe, wobei der Schleifer dann schon darauf zu achten hat, dsss

die Xanse am Band eine mdglichst gljBiehmässige Dicke eihalte.

Der Feinsehliff.

Die im Bohsehlifl', wie oben besehrieben, zubereitete Linse

gelaufft nun z\v}\ Feinsehliff und zur Politur

Die Schleilschaalen, welche hierzu dienen, sind meist aus

Messing oder Kupfer gefertigt uud haben genau den durch

Digitized by



438

iiie Berechnung bestimmten Krümmungshalbmasser der za
schleifenden Linsenfläehe. Diese Sehaalen bestehen paarwcdse,

d. h. je contex und oonoav zasammen^rehörend , und werden
wrihr^^nd der nun folg:enden Arbeit von Zeit zu Zeit mit feinstem

Schirl irgel in einander corrigirt, um den gegebenen Kriimmun^s-
halbmesspr sowohl als auch die sphärische Form zu bewahren.

Die Linse, mit dem Griff versehen, wird nun, wie früher

beim Eohschleifen, mit der Hand auf dieser Schaale hin und
her geführt, wobei etwas feinerer Schmirgel benützt wird als

früher. Hat die Linse schon die genaue Form der Schaale

angenommen, so folgt wieder eine feinere Nummer Schmirgel,

welcher das Korn des Torher verwendeten wegsehlmfen moss
nnd so kommen veraehiedene immer feinere Nummern Schmirgel
nacheinander in Anwendung bis die Flache beim feinsten ein

feines, matte» Ansehen ohne Bitze oder Crrübchen bietet.

Die Ausübung dieses letzten Schliffes, wie auch des nun
folgenden Polirens ist eine delicate Arbeit, bei welcher es auf
die Geschickliehlveit und die Aufmerksamkeit des Arbeiters

ankommt, welches das Kesultat der fertigen Linse sein wird.

Das Poliren der feingeschliffenen Fläche geschieiit auf
mannigfaltige Art, je nach der Stärke der Krümmung derselben.

Hä.s8ig starke Krümmung gestattet das Poliren auf der gleichen

Schaale, auf welcher die Fläche feingesohliffen wnrde, indem
dieselbe mit einem feinen Papier bekleidet nnd dieses mit
enei Trippel eingerieben wird, worauf das Poliren bei roti-

render Bewegung der Polirschaale geschieht, auf welche das
immer mit dem GriiT versehene Glas mit der Hand so gehalten

sein soll, dass die Fläche überall gleichmässig von dem Trippel

angegriffen wurde. Die Wirkung dieses Polirmittels ist gleich

sichtbar dadurch, dass die Fläche glänzend und durchsichtig

erscheint. Der Arbeiter muss nun wohl darauf achten, dass

während dieser Verrichtung die Temperatur des Glases und
der Polirsehaale allenthalben die gleiche bleibe, da sonst die

Fläche Wwilii eine andere loim annimmt. Dieses Poliren

wird so lange fortgesetzt, bis die Fläche Tdllig klar ist nnd
Termlttelst der Lonpe keine Gr&bchen, Tom feinsten Schmirgel
herrfthrend, mehr sichtbar sind.

Stark gekrümmte Flächen werden in Schaalen, die mit
Pech bekleidet und mit der Gegenschaale der zugehörigen
Fläche geformt sind, polirt, wobei englisch Roth oder Zinn-
ÄSche mit Wasser als Polirmittei angew^endet werden.

Die fertig polirten Linsen, welche am Kand nicht scharf

auslaufen, was bei Zerstreuungslinsen der Fall ist, werden
nun centris^ ^ auf den richtigen Durchmesser, vollkommen rund,
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abgedreht. Solche zu einem achromatiflchen Syatom gelidrendi
Linsen wordon nnn ziisammengeflgt, in die genau jrageriehieii

HIUm eingesetit und geprüft

Ton Prof. Dr. H. W. Togel in Berlin.

IMe europäische Sonnenfinsteiniss vom IJ). August 1887
ist von über ; sie war für die grosse Mehrzahl der Beobachter

eine EnttSn^obung. Wetteroiissgimst vereitelte fast alle An-
•trengungen; dennoeli wird man bei jeder nenen totalen Sonnen>
fineteroie« mit erneutem Eifer an die Beobaebtong gehen, wo-
bei die Photogrnphie nicht die lileinete Holle spielen winL
Mancher Beobachter wird wiederum, wie ein Jäger anf einem
verlorenen Posten, onTerrichteter Sarhe heimkehren und Zeit,

Mühf und Oold vf»rü4»lich n uferewendet haben. Solche Zut^alle

sind üif^ht zu xf'inieiden. Es üiit deshalb, um aus einer zu

»'r\v;nr«'nf)<'n l' iiisfprnisp ^) mö^Hichst viel Nutzen zu zieh<^n,

V(»r Allem mugliehst viel Posten auf der Finsterniss-
iinie zu besetzen und dieselben zweckmä?»8ig zu ver-

theilen. Solches ist streng genommen bei der verfrangeueü

Finstemiss nicht geschehen. Es dr&ngten sich viel zu viel

Beobachter auf ein relativ enges Gebiet zusammen. Freilitüi

tmgen die Schwierigkeiten des Transports und des Belsens

überhaupt einen Theil der Schuld.

Andererseits aber ist es nothwendig, die Beobaehtungs-
hilfsniittel mdgliehfl sn vereinfachen.

Einher wandte man <rnnz nllpremein zur photographischen

Aufnahnjc der Finftoniiss parallaktisch montirte. d. h. mit

Fhrwerk versehene Fernrolire an. wolohe dem Laufe der Sonne

folgten und gestatteten, ein scharies Hild des Phänomens auch

in längerer Exposition^zeit zu erhalten. Diese Pernröhre mit

schwerem Eisonstativ und sonstigem Zubehör lassen sich nur mit

vieler Mühe und vielen Kosten transportiren und schrecktea

von dem Besuche mancher günstig ittr die Beobachtung ge-

legenen aber schwer erreichbaren Station ^nzlich ab.

Nun hat Professor Ki Osten vom Brüsseler Observatoritim

«war den kühnen Versuch gemacht, das Uhrwerk wegzulassen
und das Fernrohr mit der Kamera mittels Handdrehung so

dirigiren, während er durch den Sucher dae Gestirn genai

) Die nficbite ereignet sich 1889.
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im Fadenkreis zu halten suchte. Dieses Terfahren ist jedoch
meht sehr sieher. Es gehört dasn eine geftbte und ruhige

Band nnd ein gesehnltes Astronomenange.

Leichter dürfte das Yerfakren ßein, welches der Photo-

graph £ a r e I i n in Nischni - Nowgorod eingeschlagen hat Der-

selbe nahm nnr Momentbilder aaf nnd swar mit Hilfe eines

grossen seehssAlligen PortratobJeoÜTS yon Boss nnd glüekte es

Ulm in der That mit Hilfe eines durch Federn yerstärkten

grossen Fallyerschlusses, der Veo Secunde Expositionszeit ge-

stattete, Momentbilder der Totalität zn erhalten, welche ebenso

viel Details zeisrten, als die in Petrowplc vom Prof. Kowalsky
mit einem ähnlichen paraUaktisch montirten Objecti? in

3 Becunden gewonnenen.

Dieser einfache Modus, welcher nur ein hostbares Objectiy

und lange Kamera nnd Momentverschlass erfordert, dürfte

demnach für viele Fälle hinreichen. Freilich würde man
damit nur die Abbildungeu der Protuberanzen und der lich-

teren Theile der Corona erhalten, den vollen Umfang der

letzteren aber nicht. Um solches zu ermöglichen, ist unbedingt

längere Exposition nöthig und wird es sich sogar empfehlen,

verschiedene Expositionszeiten anzuwenden, um die Stellen

nngieieher Helligkeit in der Corona sieher bildlich festiialten

sa k5nnen. Jannsen hat auf den Oarolineninseln für die

Corona 4 Minuten lang exponirt, eine fibertrieben lange Zeit-

Er hat aber dadurch auch das Phänomen in einem Umfange
erhalten, wie nie zuvor ! die Höhe der Corona in seinem
Bilde ist etwas grosser als der Sonnendnrchmesser.

Jannsen selber sagt aber, die Helli^eit der Corona sei

nch der des Vollmondes. Wenn dem so ist, so mnsste man,
Bntherford auf Collodium in Secunden ein ausexpo-

nirtes Mondbild erzielte, in der Zeit also in ^Ij SeoTiiid^

bei schönem Wetter ein Coronnbild auf TroeVcnplatten erhalten

können, ja bei Anwendung sehr empündlicher Platten auch in

Vu Secunde.

Nun gilt dieses nher nur fär das lichtschwacheHutherford*8che

objective, wo das Oeflnungsverhältniss ist, so kann man neun
mal kürzer exponiren, d. h. Vea bis Vi26 ^ecunde.

Thatsächlich hat nun der Photograph Earelin von der
3Iondfin?toniiss am 31. August Momentbilder in Vco Secunde,

gemacht, so dass man hier erkennt, wo die Praxis die theore-

Nimmt man aber Portrftt-

27
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ütehen Folgerungea bestätigt. Immerhin erscheinen mir die

K«re]i]i*foheii Mondbilder noeh nieht amreiolieiid teharf.

Wenn es aber gilt Iftngere Expoeitioneieiten amawendeii,
io bldbt doeh n«r das ühmerk. Hier wftrde M alMr etatt

des za bewigenden Aüparates lieber einen zu bewegendn
Spiegel Torechlagen, aer dai Soonenbild nach einer feeten

Eichtnng reflectirt, karznm einen Heliostaten. Dieser hat

nicht den fünfzigsten Theil des Gewichts eines Fernrohrs mit

Stativ etc. 1>ct Tran^tport eines polcben ist somit selbst in

iinwirthlicheii (reL^öndea eine leichte Saciie und lassen sich

dann photop^raphische Arrangements mit leichter Mühe treöen.

In dieser Weise hatte ich mich für Russland equipirt.

Der Helio&tat warf die Sonnenstrahlen auf die Linse eines

Kometensnehen und dieser Uferte im Haaptbrennpunkt ein

SennenbUd von 6,525 Dorehmeeser (et^ % so gross als das

Jannsen'sobe).

Gilt es, dieses direet an&nnehmen, so bringt man äne
Camera am Ocularende an, womOglioh mit Schiebekassette.

Das Gcsammtgewicht einer solchen Ansr&stnng incL Ter*

Packung betrricrt etwa 30 Kilo.

Wichtigor nr.n i]" dio Auinahme der Gestalt der Corona
ist die AnfiialiiiK iliirs S|i i trums. Hier ist nun eine je nach

der Dispersion mehr oder weniger lanere Exposition nöthig

und dann ist Uhrwerk, resp. Heliostat iinontbehrlich^). Auch
hier ist aber dieselbe einfache Vorriciituiig verwendbar. Die

Spiegelreflexion kann allerdings einen Lichtrerlnst herbeiführen,

der bis zn 50 Proc. geht. Man beh&lt aber bei Anwendung
einer hinreichend grossen Iiinse noch eine genOgende ücht-
itirke, wie ich im Sept. -Heft I der photogr. Mittheilnngen

gezeigt habe. Zur Anniahme des Spectrums dient dann eia

6pectrograph , auf dessen Spalt man d^s Sonnenbild wiril

Ich benutzte den in meinem JBuche: Die Photo jirf^phie farbiger

Gegenstände etc. beschriebenen. Derselbe erhöhte freilieh vnp'm

Gepiif^k nm 20 kg; dn^^celbe blieb aber im O^ewioht iiorh weit

hinter dem Gepäck nimmer astronomischen Reiseoollegen zurück.

DasB man bei Spectralaufnahmen iaibenempüxidliche Platten

Terwendet, halte ich jetzt für eine Sache, die sieh von selbst

Man kann «DiiAhiiien , d*8i die Helligkeit des Spectrums im Ter*
h&ltnIsB zTir Zerstmmr'^' aVniJumt. Ist B. der Spalt ^'.y-^ Millimeter

gross, dasäpectrum lUO MiiUmuter lau»;, so ist die Helligkeitiverinindenuig
durch di« Dltpereton » V>jo

* =^ ^000. Nimmt man damnaeh Ittt dte

Corona wio oLen ' ,4 Seoundo als ExpositioDSseit, so -würde man f:r das

Spectnun derselben ^OOü X Vi4 ^ Sacunden DöUug hsOieu. Die Bedf
imng trird fireilich anders, ttäXt dmh Zantrennng niaht aln kootinntf
liobaa soodarn «in Llnlanepaotram antttaht.
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versteht. Ich habe vor der Finsterniss Proben mit versckiedeneii

farbenempfindlichea Platten auf Sauerstoffspeetrum gemaeht
und gefuiidoü, dass keine Platte sich besser für Spectralauf-

nfthme eignet, als die AzaUnplatte ; sie liefert das vollständige

8Mi9r8tolbpoetnim von Both bis ültoviolett. Aneh BfagoMinm*
•peetrom gab «e ganz anBgmiehnet wieder, wfthiend Ery-
tbresin die Linien des MagnesiamSt weil sie mm Theil saf der
Minimalstelle der Empfindliehkeii stehen, nur sehr mngenlkgead
wiedergab.

Wendet man Cyanin neben Erythrosin an, so bekommt
man ein für 8peotrahnfnf\hmen störendes Minimam bei D;
bei Azalinplatten ezistirt dasselbe nickt

Die photo-meehanischeu Druck-Terfahren auf der iuter-

iimtfoiuilen graphischen Aasstellung zu Wien 1886/87.

Vom k. k. Begierongsratb 0. Volkmer.

Hit Ende Januar 1887 wurde die am 1. Becember 1886
«r5ffnete erste internationale graphische Jahres -Ausstellung
zu Wien geschlossen. Die Gresellschaft für vervielfältigende

Knnpt verbindet mit diesen von nun an alljährlich wieder-

kehrenden Schaustellungen den Zweck, der gesamniten Kunst-
welt von Zeit zu Zeil einen veriüsslichen Ueberblick über das

gesammte Kunstschaffen auf graphischem Gebiete zu gewähren
und die bezüglichen Schulen, suwie Richtungen untereinauder

iü Fühlung und Wetteifer zu versetzen.

Es soll aus diesen Ansstellungen zun&chst eine erhöhte

Werthsoh&tsung und Forderung für die alten, edlen Yerriel«

fUtignngsarten, für den Eupferstioh, die Badirong, den Holz-
sehnitt und die Lithograpliie erwachsen.

Aber anch die neneren modernen sogenannten photo-
mechanischen Reprodnctlons-Yerfahren hat diesmal die Gresell-

schaft für vervielfältigende Kunst zur Vergleichung und
Würdii^uriij: horanf^ezoiien , nachdem dieselben von Jahr zu
Jahr überraschende Portsehritte auf\Yeisen

'i'h'titsächlich sind auch auf dem Gebiete der photo-

mechanischen Driif^kverfahren seit der grossen internationalen

graphischen Auabtelluüg zu Wien im Jahre 188H wesentliche

Poiischritte zu erkennen, welche nicht nnr einerseits in der

Yerrollkommnnng der betreffenden Verfahren an suchen sind,

sondern anch andemtheils ihren Grand in der Terbesserten

Herstellnng der zu diesen Verfahren nOthigen photographischen

27*
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Kf'^ative und Pusiiive haben, wie z. B. in der soL^eDannten

oitiiochromatifschen Aufnahme, d. i. der KnipfindliciuiiÄcliailg

der iNiei^ativ&chicbte für nur betstimoite Farbeu etc.

Die letstere ThatMehe hat ja insbesondere bei der Ba-

Ja naek dam Colarit daa Originales bia in die jöngsla Zät aar

Wiadargaba desselben im ricbtigen Halligkaltawaitha aelir er*

aokwirt, wenn nicht gar mr Unmöglichkeit wurde.
Im Folgenden soll nun der Stand der photo-meohanisehea

ReproductioMs- und Dnickverfnhrpn mit besonderer ErwähniUlg
der hervorragendsten Aasstellungsobjeote skizzirt werdeiL

L Die Photo-Galvanographie und Photograv üre.

Eines der wiehtlgatan Verfahren von den photo-mechanischeo
Beproduetionen

f
wonei zur Venrielfaltigung der Eupferdmek

angewendet wird, ist die Heliogravüre, ^vcleho im AII-

gemeineu zwei Arten der Ausfuhinng zulässt und zwar:

1. Die Photo-Galvanographie, welche von einem

durch Lichtwirkung auf einer versilberten Kupfer-

platte (Thnltencn Gelatine -Keliefliild mittels Galvano-

plastik eine Kupferdruokplatte herstellt und
2. die Photograv'üre, welche durch Lichteinwirkung

auf lichtempfindliches Gelatinepapier mit dem darin

üiueopirten UiigiDai bilde auf eine glatt polirte Kupfer-

platte aberträgt und dsa Bild dann durch ein Aeti-

mittel, E. B. Eiaaneblorid, vard&nnta Salpeteraftara efo.

in die Eupferplatte tief ainfttzt

Der Baliefnrooeaa erlangte im k. k. militSr-gaographisehen

Iniiitiita dnron E. Mariot 1870 eingeführt und daroh

'W. Boeae eifrigst gepflegt saina hdehste Yarvollkommnaog
und ist dieses Verfahren bis heute daa geeignatata und volf

kommenste, wann cf sich um die Beprodaation von Originalen

in Strichen ausgeführt handelt, wie von Holzschnitten, alten

Stichen, Radiningen, Bleistift-, Fednr- und Kohlezeichnungen ctc

,

d. h. also solcher Oriirina'i»^ h nudelt, welche selbst schon min-

destens ans rauhen und gekörnten Flächen bestehen. Die durch

dieses Verfahren erhaltenen galvanischen Druckplatten liefern

Bruckresultate, welche d^s Aussehen und den Charakter des

Originales wiedergeben. Das k. k. militar- geographische In-

atitnt hat Mnatergiltiges in diesem Verfahren mit seiner neoen

Specialkarte im Masse 1 : 76000 geleistet, indem gleiohmisflg

mit der Neuanfnahma der dsterreiohiaeh-QDgariacben Honaiehio

Schritt haltend, daa ganze Kartenwerk, ans 640 BIftttem be-
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stehend, in der korsui Zeit Ton 16 Jahren aaegefuhrt worde,
wosti unter den alten Verhältnissen, wo derlei Kartenwerke
d^rch Klip fers tioh aoBgelührt wurden, Generationen nöÜLig ge«
worden wären.

So Yorziiglieh aber dieses Yei-fahren der l^hoto - (jalvano-

graphie für die vorhergehend genannten Charaktere von Ori-

ginalien sich erweist, so Ist es weniger zur ßeproduetion von
Oelgemälden, piiotographischen Aufnahmen nach der Natur etc.,

cL h. überhaupt für solche Originale weniger geeiguet, welche
Mich ihre gleiehm&saig abgeetoften Tttne wiedergegeben werden
sollen.

Man war daher in Ftehkreieen eifrigst bestrebt, diese

Lücke auszufallen, es wurden an vielen Orten in dieser Rich-
tung Versuche angeeteiit, bis es dem Maier nnd Photographen
Klio in Wien gelang, ein Aetzverfahren auszubilden, mittels

welchem man anr^h die^on Anforderungen entsprechen konnte,

dies ist die Photogravüre.
Die Photogalvanographie eignet sieh daher vornehmlich

zur Reproduction von Öriginalien in Strich- und Kornmanier,
die Photogravure hingegen für Reproduction von Gemälden,
pkotographischen Naturaufnahmeii, getuschten Zeiciiuuugen ete.

Pie internationale graphische Ausstellunjs; 1886—87 hatte

auf diesem Gebiete eminente Leistungen aufsuweisen und seien

iiier erw&hnt: das k. k. milittr-geographische Institet, die

k. k. Hof- und Staatsdruokerei » J. Löwy, V. Angerer in

Wien; ferner B. Schuster, die photographische Gesellschaft

und die kaiserliche Reichsdruokerei in Berlin, Hanfstängl
in München nnd Boussod, Vaiodon & Co. in Paris.

II. Der Lichtdruck.

Im Lichtdruck hat sich unter den vielen aufgetauchten

Methoden bis heute nur das Verfahren von Albert in München
Bahn gebrochen nnd in der Praxis behauptet. Albert's Ver*

fihren wird beinahe in unTcrinderter Form Ton aiien An-
stalten, welche im Lichldmck arbeiten, angewendet, und werden
heutzutage damit Besnltate gelietert, welche nur von gewiegten

Kennern von einem Originale zu uiiterscheiden sind, wie die

auf der oben genannten Ausstellung exponirten Objecto der
Verlagsanstalt für K"nnst wnd Wissenschaft in München, der

k k. Hof- und Stfiatfidruckorei mit ihren Papyrii Erzherzog
Bainer in Wien, J. Löwy mit Porträts und Architeotur in

Wien, Consee in Mainz und nnes arty Society in London
dies aufwiesen.



Fin< n grossen Fortichritt wieg aber der Parbenlioht-
dnii k :mi, wt^lcher, so Tiel die 8i)?£r>'^?tollteTi <">>>jo<^tf» dnrirethaa
habt'n, su-h an die urFrpünrrliehe hthogrnphisrhe Karhendru^^-k-

T(-' [link aiileijnt, hp\ wf-khvr ein farbiges Colorit dem Auf-
drucke einer gplnvnrzen uiid braunen Hauptzeiehnung als Unter-
lage dient. Aul diete Weise ist es. wie die Exposition zeiste,

möglieh, eine Art Ton colorirtem Lichtdruck her^usteUaQ,
w«leh«r MDM kBDfllariieli«n Alwthm Bioht entbehrt.

Henromgwide Ldttungea in dimm G«l>iate kittm die
TmisiguDg der KanstfMiiDde Ton Berlin und J. L9wj ia
Wien Neueetens befaest lieli mit diesem Verfahren auch die
Firn» B. Sieger in Wien mit ftbciTaeehenden DmefcreenitnteiL

III. Dae Hoeh'Aetzverfahren.

Endlich sind noch di^> Verfahren des Hochätzens und

der fhototypic zu erwiihnon, worunter man jene Verfaiiien

Tersteht, b^i utlohen aui j\letall übertragene Zeichnungen durch

ätzende Lösungen so behandelt werden, dass eine dem Hok-
sehnitte ähnliche Typenform entsteht, welche dann ebenso wie

dieser mit der Baehdmekpresie Terfielftitigt werden kann.

Unter den zahlreiehen Yerfahreo, welehe in dieser Bi»nehe
bestehen, konnten sieh nnr swei Processe danemd in der

practischen Ausübung erhalten» nämlich das Veifsbren Gill ot,

in Paris 1860 erfunden nnd auoh Gillotage genannt, sowie der

von C. Angerer erfundene Aetzproeess der Chemitypie, welcher

seit 1870 mit bestem Erfolge in Wien in der photographisch-

artistischen Anstalt von 0. Angeier Göschl ausgeübt wird.

Gillot basirte seine Aetzmethode auf ein schon vonSene-
feider angewendetes Verfahren. Steine hoehzuätzen, indem er

durch wiederholtes Einwalzen uiit fetter Farbe und Aufstäuben

Ton Harzpulver, die auf Metall &l>ertragen6n Zeielinnngen nach

nnd naci sn decken sackte ind gleiekicitig in eneeeenm
Weise das Planimn, respeetiTe die leeren Stellen der Zeioihnang

gif dem Metalle herausätste, woraus eine im Buchdrock sa

Terrielfältigende !^penform, d. i. ein Dmckclieh^, entstand.

Das Verfahren von Qüiet eroberte sich trotz der demsdben
anhaftenden Mängel ein p:ro?ses Feld der prnctisehen Anwen-
dung für Originale in Federzeicimiing ia einer meiir skizten-

haften Ausführnng.

Für Illustrationen fein^^rer Art hingegen und den photo-

mechanischen üebertragUDgsprocess war Gillot*s Verfahren

minder geeignet, indem durch die mechanische Bearbeitung

der Druckplatte nicht so reine Aetzungen sn Stande gebracht
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werden konnten elt es der Draek feinerer AnifiÜnmngen er*

£>rderte.

Bei dem Verfahren von C. Angerer wird dagegen von der
mechanischen Bearbeitung während des Aetzens Vmgnnf; ^e-

iiomnieii und vertritt das Einwalzen mit fetter Farbe

chemibcher Proeesp, welcher sich auf die Verschiedenheit des
Schmelzpunktes mehrerer Harze stützt, wcMiureh die ailmühliche

Verdickung der Zeichnung waiirend der Aetzung bewirkt wird.

Ausser den expüiürt gewesenen Objecten der Firma
Angerer & GGaohl hätten noch herTorrM;eDde Leistungen auf*

laweben 0. Gongte nnd 0. Kiseel in luini nnd N« Tnrfttti
in Ifuland.

Phototypien in Messing hergestellt hatte des k. k. nulüftr*

geograplüsehe Institat unter dem Namen .»Metallotyple''
eiponirt.

Angerer Göschl haften auch sehr schöne Proben von
Chromo-Phoiot ypi en expunirt und beherrscht diese Firma
überhaupt so ziemlich mit ihren eminenten Arbeiten den
Weltmarkt.

Ausser diesen konnte man Reproductionen der mannig-
fachsten Art in den exponirten diversen Verlagswerken sehen,

wie z. B. Ameling's „Aus dem Leben eines Taugenichts";

oder „die Toizüglicbsten Gemälde des herzoglichen Mnsenms
an Brannsehweig" ; oder «die deutsolie Malerei der Gegenwart"
Ton Hanfst&ngl in München eto.

Ans dem im Vorhergehenden Gesagten ist zu entnehmen»
daes wesentliche Fortschritte in allen Fäohem des Gebietes
der photo-mechanischen Bruckverfahren zu erkennen sind
und dass diese Druckverfahren insofern sehr fchntzenswerth

sind, weil damit Kunstwerke ersten Banges selbst dem Minder*
bemiUelten m verkleinerter Reprodnction zugänglich gemacht
werden und dadurch Kunstsinn« sowie Bildung und Geschmack
im Ailgeaieinen gefördert werden.

£s wird aber ddmii insbesondere die Illustration bdlle-

tii8tis<dier nnd wissMisohaftlicher Weiie mit geringen Konten
mftglich, wednroh ebne Zweifel aber aaeb das Wissen der
Mensebbeit dnreh Ansehannng gefordert ersebeini

|tetoaebiren der Photographien mit Oüntlier Wagner*«
photogrnphiscben Glanzfarbeu.

Beim Retouchiren der Photographien macht bekanntlich

das Aufsetzen wirklieh weisser Stellen gewisse Schwierigkeit

;

jummt man ein noch so reines» feines» deciiendes Weiss , se
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erseheint doch die t)eir**neii<ie Stelle nicht wirklich, weiss,

sondern hiaulieh wie verdünnte Milch. Woher kommt dies?

£s ist optische Täuschung!
Die mit der Farbo bemalte Stelle ist in Wirklichkeit rein

weiss; aber die Erfahmng zeigt, dass ein und derselbe Ton
BelMtt TerBohiedene mdere Töne gehalten gans yenohiedQii
gefllrbt enebeint md swir glaobt man atota, daaa die Com*
plementiUfarbe dea Naehbartena Tertreton Bei; wdase Sehrlftsüge

«der Streifen auf grünem Grunde erscheinen rdthlich, anf
rothem Grande grünlich. Da nun Complementärfarben bekannt*
lieh zusammf^n Weiss" gobon (aus diesem Grunde haben sie

ja diesen Namen erhalten), so hat man einfach die Comple-
mcntiirfnrbo H*"? !^!h?i zuzusetzen, d^mit dn« b<*trefTeiide WaiBS
wirk)i< h weiss e^^ei^eint: dies ist Gelbbraun oder Orange.

lia das jedesmalige Mischen zeitraubend ist und manchem
Neuling nicht gleich richtig gelingen wird, so ist es bequemer
ein mit solcher Complementäi färbe versetztes fertiges Weiss
an Terwenden.

Die Firma Günther Wagner, Hannover und Wien, hat

iolobes hergeetellt in Geitalt Ton handlichen kleinen Gylindem

Fig. 9«.

(Fig. 96) und zwar in drei Tönen unter dem Namen Albumin-
Weiss I, II and III; I ist anvenetztos reines' gut daekendea

Weist, n sebwieber nnd III sttrker geerbtes Weiss, nm.m
bellere and danklere Parthlen der Photographie hineinsnarbeitsn.

Diese Albamin -Weiss bieten noch nach anderer Seite

Interesse; bekanntlich fallen mit gewOhnHeben Aquarellfarben

eingesetzte Punkte und Stellen dadurch unangenehm auf, dass

sie mfttt a!]f dorn glänzenden AlbuminpHpier erscheinen. Diese

Albumin - Weiss sind jedoch so zubereitet, dftss sie auf den

Photographien ebensolchen Glanz zei<?en, wie diese selbst.

Da diese „Gianzfarben" sehr willkommen geheissen wurden
so hat die Firma auch ihre bekannten drei Retouchetöne, Photo-
graphische Retouche I (bräunlich), II (röthlich) und III

(sehwirslioh), sowie eine Reihe von bauten Tönen als »Pbete*

napUsebe Glansflutben" hergestellt, welobe günstige Anfhabna
finden. Die Farben werden sowohl einzeln nach Wahl ab*
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gegeben, wie in klemen eleganten Mahftgonüdetolien mit
6 Farben (den drei Albumin- und drei Setonobe-Farben)
(Fig. 97) , sowie mit zwölf Farben (obigen sechs Falben nnd
ec^ bunten Tönen). Die Preise sind sehr m&Mlg.

Eine Hauptfrage der Retoucheure wird gewiss sofort laut

werden: Halten diese Farben beim Heisssatiniren? — Wenn
die Farbenpünktchen und -Striche stark aufgetragen werden,
so verschieben sie sich wohl, wie man sich bei der energischen

Procedor wohl denken kann, die solche Photographien durch-
zumachen haben.

Man thut jedoch gut, die Farbe mit etwas Eiweiss zu ver-

letzen, damit sie noch mehr an dem Albuminpapiere haftet.

Wg. 97.

Am Bequemsten ist es, man mitebt etwas Eiweiss gut mit
Wasser (2—3 Tbeile Eiweiss auf 50 Theile Wasser etwa), dem
man zur grösseren Haltbarkelt einige Tropfen Ammoniak zuftlgt;

itaan reibt dann die Farbe auf die Palette nnd braucht obige
Mischung als Mal -Wasser, d. h. man verdünnt mit diesem
Wasser die Farbe soviel wie nöthig. Grössere Photographien,

die nicht satinirt werden, bedürfen des Eiweisszusatzes nicht.

W.

Ueber Oelbsehleler bei Oelatineplatten«

Von Fr. Wilde. in Görlitz.

Die unter der Benennung „Gelbsebleier* bei den NegaÜTeii
auf Gelatine^Trockenplatten mitunter vorkommende störende

Erscheinung, welche sieh dadurch kennzeichnet, dass zun&ohs^
die bildfreien Stellen und dann die klaren Schatten eine in-

tensiy gelbe Farbe annehmen und das Negativ zum Copiren

ttngeeifi^net machen, hat nicht, wie inthümlich von Vielen an-
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0MO1UMII wird« in der Präpftration dw Platten ikre Ursache,

Bondem wird lediglich durch sorglose, nnanfmerkeame Behand-
hing bttm Entwickeln und Fiiu«ii det liegiäTt l&erbeig^fölirL

Dir 0«lbtelüei«r «nttttht:

1. Wenn das Negativ nach dem Entwickeln iingeo9gaid
abgewaschen in das Fixirbad kommt

2. Wenn das Fudrbad fiel gebraaeht und mit Bromeüber
übersatt icrt ist.

3. Wenn das N'':.';uiv in einem solchen Fixirbade, schein-
bar tixirt. ungenügend abgespült an das Tageslicht ge-

bracht wird.

4. Trit!^Pnnkt 1 and 2 zusammen, ßo kann der Gelbschleier

auch schon während des Fixirens entstehen, ehe das Negsd?
an das Tageslicht kommt.

5. Bei III itukM Zosati von Bromktlinmldaung wibresd
des Entwiekelnt.

6. Beim Znaati von Fixirnatron (beim Entwickeln mit

Eisenoxalat) kurz vor Beendigung der Entwicklung, besonders

bei der von Manchem geübten hässlichen Manier, einen Finger

in das im Gebrauch befindliehe Fixirh^d zu tauchen und die

daran haften gebliebene Lösung in die Entwicklung zu bringen.

Die Mittel aor Vermeidoog des Oelbsehleiers sind also:

1. Sorgftltiges Waschen nach dem Entwickeln.

2. Benutzung eines nicht an nei gebrauchten und doroh
Filtration stets vom Niederschlag rein gehaltenen Fixirbades.

3. Etwas längere? Tiie<:^eiilaspen im P'ixirbadft wie inrAlsf»

Idsnng des weissliehen lirouieilbers erforderlich ist.

4. Vorsichtige Anwenclun^i von Hromkalinmlösnng beim

Entwickeln und statt deren lieber die von mir eingeführte

Jod-Brom -Lösung zu nehmen, die keinen Gelbschleier ver-

anlasst. \^Vei^i. den 1. Jahrgang deä „Jahrbuch für Photo-

graphie.'^)

5« Den Zasati Ton Fiximatren wihiend des Entwiokelns
wa Termeiden. Beliebt es, mit diesem so afbeiten« so soll es

nur als kprzea Yorbad in ganz schwaeber Ldsung (1 : 6000)
oder gleich beim Mis<hen des Eisenoxalats (5— 10 Tropfen
einer Lösung 1 : 200 auf 50 g Entwicklungs-Mischung) oder
anch als Zusatz zur Eisenvitriollösung (auf 100 g Eisenvitriol

ein kleines StUekehen tod oa. Viog Gewicht) in Anwendopig
kommen.

Ein nach dem Entwickeln gut abgewascbenes Negativ
bekommt in einem noch nicht oder nur wenig gebrauchten
und liiederschlagfreiem rmibade keinen Gelbschleier, auch
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wenn während des Fixireng Tageslicht zutritt. voraaBgesetzt,

daBs beim Entwickeln nicht Bromkalium oder Fixirnatron die

Bedingungen zur EntsfeLniifr des Gelbschleiers erzeug't "haben.

Bei der Entwicklung mit Pyro geben manche der em-
pfohlenen Formeln dem ganzen Ne^^ativ eine leichte gelbe

Färbung — von den Photographen Gelbsucht genannt —
nnd nicht beliebt, weil sie das Copiren verzögert.

Folgende Pyro -Mischung bringt nicht die geringste Spur
Tton Gelbfärbung hervor:

A. 100 g sehwefligsaures Patron,
500 „ Wasser.

B. 50 g schwefligsaures Natron,

400 „ Wasser,
nach vollständiger Auflösung des sehwefligääuren

Nfttrons werden zngeeebit;

100 g Alkohol, abeolnt,

46 Pyro.
45 „ Citrenensäure-Lösung (1 : 10 "Wasser).

C. Soda» oder Pottasehe-Lösiing (1 : 5 Waseer).

Soda darf nnr in festen glasigen Stüoken genommen
werden; Pottasche darf nicht die gewdhnliche des Handels
fißin, soodem ebenÜBoh reines kohlensaures Kali

Zum Entwiekeln mlsobt man:

A. 60 g,
B. 4^ g,

C. 4—6—8 g,

Je naoh dem eontrastreiehe, kr&ftlge oder weiehe Kegatire er-

aielt werden sollen.

Ich persönlich ziehe den Gebrauch von Pottasche dem der
Soda beim Entwickeln vor. Der Alkoholsusats zur JpyrolGsnng

macht dieselbe sehr beständig.

Diese Pyro-Entwioklnn<r verursacht keine Flecken an den
Fingern, worauf ich diejenigen aufmerksam mache, die aus
diesem Grunde die Eisenoxalat-Entwicklung vorziehen.

;
Zum Schluss will ich noch erwähnen , dasa jeder Gelb-

schleier und auch die gelbe Färbung, welche manche Pyro-

entwicklung hiiiterläset, vollständig in wenigen Minuten be-

seitigt werden durch Baden des damit behsroten N^tativs in

Seeittigter AlannKfiimg, welcher auf je 1 Liter 60 g Salzsftore

Bigogeben wird.

Digitized by



488

Unter diosor Bezeichnung ist bei den Photographen im
AUgemeindü die von der OelftÜnefabrik Winterthar dar-

ntliUto Smultioiii-Gelatine bekannt Sie wird in TmeMedenmi
Sorten hergestellt: Welche, nittelharte and harte Gefa^
tine, welch letitere besondert leicht erstarrt und eine feste

Gallerte gibt. Besonders ireeignet ist die im Winter her«

gestellte Gelatine, wobei keine Fäulnisserscheinnnj^en eintreten;

nur solt'ho G^^Iatine wird von der FfjV.rik in Winterthur fär

Emu] sions7.wecke in den Handel gebracht and eignet sieh fär

diesen Zwt^<''k sehr ein.

Diese Gelatine i^^t tiuusuchlich fiir Emulsionszwecke eme
der beliebtesten und brauobbarsten Sorten; es empfiehlt sich

jedoch, auch diese? aa und für sich sehr reine Fabrikat, vor

dessen Verwendung zur Emulsion von den ihm noch anhaf-

tenden gnmmiartigen Substanzen nnd gasförmigen Bestand-

Iheilen an reinigen.

Diese Reinigung geschieht folgendennassen:

Die lür Emulsion nöthige Menge Gelatine wird abgewosren

und in eine genügende Menge ^Ig— 1% Bromkalium- Lösung
Yollstäudig eingetaucht und lüriUirend mindestens einer Stande

xnm Aufquellen stehen gelassen; nachher wird das ßromkali*
Wasser sorgfältig entfernt nnd mindestens vier Mal frisches,

reines Wasser, in welchem die Gelatine jedesmal ca. 15 IGn.

belassen wird, aufgegossen. Vor dem Abschütten des Wassers
wird die Gelatine mit einem Glasstabe stets tüchtig umgerührt.

Sollte nach dem vierten Mal das Wasser sich noch trüben oder

viel weissen Sohn um erzeuiren, so ist noch ein längeres Waschen
von Vortheil, L'owohnlieh wird es aber mit vier Mal srpnü?en.

Nun hat aber während dieser Zeit die ( lolatine eine be-

deutende Menge Wasser aufgenommen, und ist es daher von

grosser Wichtigkeit, diesen Wasser^ölialt genau kennen zu

lernen; es wird deshalb die Gelatine nach dem letzten Ab-
schütten sorgfältig durch Stramin ansgepresst nnd wieder ge*

wogen, nnd das Mehrgewicht gegenüber dem eigentlichen

Gelatinegewioht wird Tom Wassergehalt des eigentlichen

Emulsions-Reeeptes abgezogen; auf diese Weise wird die

Emulsion nicht zu dünnflüssig und die damit hergestellten

Platten von tadelloser Reinheit sein.

Jedoch ist diese Art des Wasehens der Gelatine nicht

iinhedinirt erforderlich und zahlreiche Erzenger von Gelatine-

Emuiäionsplatten verwenden die Gelatine unmittelbar, ohne
sie zu waschen, zur Emulsion.
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Pie Farbe der Bromsilberemulsionen im darehfülleuden
Lichte.

Von Dr. G. Wolfram in Rödelheim.

Eb ist bekannt, dasa beim lUifangsproeesa der Bromsilber-
emulsionen die anf&nglich gelbrothe Farbe derselben in der
Dnioheieht in blaa und schliesslich meist in grau oder blangran
Qbergeht Man legt der Beobaohtang dieser Farbenänderungen
als Hilfsmittel zur Beurtheilung einer Emulsion keinen be-

Bonderen Werth bei, wahrscheinlich weil bei don meistgebräuch-
lichen Darsteilungsmethoden von Gelatineemulsionen nur wenig
charakteristische Farben erli alten werden.

Sucht man den Keifungsprocess so zu leiten, dass er in

kurzer Zeit (etwa 10— InMinnten) beendet ist, so wird stets

sehr feinkörniges Bromsiiber erhalten und es treten eine ganze
Beihe anderer Farben auf. Nach meinen Beobachtungen kann
die i'arbe der BroEDemulsionen (natürlich ohne Jodsilberzusatz)

von gelbroth in roth, rothviolett, blanviolett, blau, blau^rün,

gün, gränlichroth und sehlieBslioh in rosa übergehen. Dieee
FMrben zeigen die flüesigen oder erstarrten Gelatineemnluonen.
Beim Trooknen derselben bleibt entweder dieselbe Farbe be-

stehen, oder, wenn der Beifungsproeess noch nicht weit genng
forigesohritten ist, ändert sieik die Farbe in die Torh«:-

gehende nm.
So kann eine rothviolette Emulsion roth oder rotliviolett

auftrocknen. Eine blaiiviolette kann getrocknet rothvioiett oder

blauTiolett erscheinen, eine blaue blauviolett oder blau, eine

grüne blaugrün oder grün etc.

Kine Emulsion wird nur dann eine der oben genannten

Farben deutlich zeigen, wenn das Bromsilber sehr fein vertheilt

ist, d. h. die Bromsilberkornchen so klein sind, dass sie Lioht

durchscheinen lassen.

Eine reine Färbung wird nur dann auftreten, wenn der

grösste Theil des Bromsilbers einerlei Licht durchfallen lässt,

aiidernfalls treten Mischfarben auf.

Da sich mit der Farbe auch die Empfindlichkeit ändert,

60 zeigen Emulsionen, welche mit gleicher Farbe durchsichtig

giüd, aucii stetö gleiche Empfindlichkeit und man kann so an
den Bnrobaiohtsfarben erkennen wie weit der Belfnugsproeeaa

fortgeschritten ist

Ist die Farbe der Emulsion in der Durchsicht roth oder
rothyiolett, so hat sie nngei&hr die Empfindlichkeit nasser

Platten.
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"Roiii blau durchBiohti^e Emulaion ist «twa 2 bis 3 mal
eiiji iiti'ilit'her als nasse PlHtteu und gibt mit Eiseuoxalat meist

la Aftrte Negative« gute dagegen mit »IkaJisobem Pyroentwickler.

Die maliehroth oder grflnliehgntn dorohaiohtige Emalnoi
nigt ^«kh« EmpfindlidliMt wie die beiteii MomeBlplrtteii
dee Handelt. Die Platten eniwicl^elii Bich leicht «id Mm
Wid zwar eben so gut mit Eisenoxalat ofeuie BromlcaliiBmiBatB,

ala mit Fjto od^ Hydroohinon. Eraulsionf welche rosa dorclL-

Bichti? ist, Bomit no^-^h »mpfindlieher als grOnlichrotii dnreh-
eiehti^o Kmulsion sein wird, nn?Ferordentlich pchwer her-

zuFtoÜPTi Et! ist mir noch nielit ^* lunffGn, Plntton mit solcher

Emuit-ion zu }»iäj>anren. fch habe mir feststellen können^ dass

die nrüne Farbe sioh unter sehr giinsügen Umständen manch-
mal m rosa umändert. Meist jedoch wird die Emulsion 211

grobkörnig und zeigt keine Farben mehr.

Naek meinen Eifahnogen eoUlen BmiilBleiimi, welehe
^•prooh daiaaf naeliMi MMidyrt ToUkonuMn a« aeiii, aM
eine Farbe deatUoh leicen. Dann ent ist erreiolii, daas die

Bromsilberkömchen so klein ak m<(glieh sind« nnd die Platten

ao klar und rein arbeiten, wie man es nur wüneoben kann,

nnd dies ohne jeden Zneatit Ton Jodeüber oder Ton mws
geroftem Bromsilber.

Während des Reifiingsproccsses ist m?\ii diirrh Beobachtung
der Farhon des Bromsilben? in den Stand g« set/.t

,
gerifiu SQ

eontrolliren . welche Empiindlichkeit die Emulsion soeben hat,

ob die Keifang noch zu yerlängern oder ob sie zu unter-

breoheu ist.

Ich habe unter den Tersohledenen bekannten DaiatellungH
methoden Ton BromBilberemnleien nnr eine gefanden, weläe
80 abzn&ndem ist, dass sie in 10— 15 Minnten bdehet empfind-
liches gr&nliebgran dnrebsichtiges Bromsilber liefert. Dies ist

die Silberoxydammoniakmethode von Professor Eder. Wenig
empfindliche bis blaudurchsichtige Emulsion erhalt man danaS
leicht und sicher bei Temperaturen bis zu 40 Gi*ad.

Steigert man die Temperatur der Gelatinelösung auf 50
bis 55 Grad, erwärmt die Lösung von Silberoxydammonifik

ebenfalls so hoch und hält das Wasserbad während der Dauer
der Rflifun^r in gleicher Wiirme, so geht die Uniwandlung des

Bromsilbers in die höchst empfindlichen Modificatiouen so

sehnell von statten, dass der Beifungsprooess meist in 10 Minnten
beendet Ist. Ist in 16 Minnten neoh keine grttnlichgran dnreb-
sichtige Emnision erhalten, so treten bei längerer Digestion
Miscl&rben anf nnd das Bromsilber wird weilw^ grob-
körnig.

. j i^ .d by GüOgl
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i)a es schwer ist Oslaims za finden, welohe bei diesem
•Arooesse niehi Sdhleier gibt, habe ioh eine neue HeMiode wii«
geftPbeftet, welehe mit jeder Gelatine sickere gnle BesnUate
^bt. Doch kann icb vorläufig dieselbe noch nicht pnbliciren.

Sohlieselich möchte ich noch erwähnen, dietss die Farbe
der EmnUion in der Aufsicht bei sehr feinkörniger Emulsion
mir eine bhspgelbe ist, während grobkörnige Emulsion um
80 intensiTcr „grünliohgelb" erscheint, je grösser die Brom-
eilberkörnchen sind.

Josef übert f*

Josef Albert inMftnchen gehört in die Beihe jener lÜnt-

4edter, deren Forschungnnd geistigeThStigkeit,EnnstundWissen
Ihre nngehenre Popularität verdanken und welehe seit dem Knt-

stehen der Photographie alle Stadien der Entwicklung als Ent-
werfer und Vollender durchlief. König Max IL berief den jungen
Mann al? Hüfphoto<^rn.p]i ntioh München, woselbst or mit der

Wiedergabe von Gemälden begann und dieselbe, sovv'ie Portnite

"später in grösstem Koiraate in die OetTc ntlichkeit brachte.

Schon 1857 beschäftigte ihn Chromophoto- und Lithographie.

Jahre lang verfolgte er den Gedanken die Poitevin'sche Er-
findung der Lichtempfindlichkeit der Chromgelatine practisch

zu verwerthen und nach angestrengter Arbeit nnd grossen

peenniären Opfern gelang es ihm 1867 die nach ihm i,Alberto«
typie** oder auch „Liehtdrnelt'' genannte BraekmeÜiode
auszuführen. Auf der Hamburger Ansstellnng 1868 brachte

Albert die Kesoltate seiner Erfindung vor die Oefifentlichkeit

und bemrkte damit solche Sensation, dass die Jury für ihn
eigens eine goldene Medaille prägen liess. Da in Folge der

zahlreichen Aufträge die Handpressen nicht mehr genü crten,

oonstruirte Albert ein Modell einer Schnellpresse, nach welchem
1871 die erste Lichtdrucksohnellpr esse ausgeführt

wurde. Später beschäftigte er sich mit der Photographie in

in natürlichen Farben, wobei er drei Negative hinter farbigen

Scheiben herstellte und mit Lichtdruck die Farben überein-

ander draekte. Anoh mit isoehromatisehen Aofoahmen hatte

er gl&nsende Erfolge anftnireisen. Albert starb am S. Hai
188i6 nnd bei der Wiederkehr seines Todestages 1887 wurde
ein ihm errichtetes Denkmal am Mftnohener Friedhofe enthüllt.

Albert's Arbeiten haben naehhaltig gewirkt Purch ihn

wurde die Photographie zur Massenerzeugung von Pepro-

ductionen eingeführt und seine Leistungen blieben stets aui
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to Hdhe d«r Zeit 8eine A ostalt wird tod seiner Witwe
weiter geführt, welche dieselbe auf der alten Hdhe sa «rhalton

Tersteht und die goldene Medaille für ihre Leistangen auf der
Frankfurter photographischen Ausstellung erhielt. Wir ver-

weisen aul die Liehtdruckbeilage in unserem „Jahrbuch'' aii

Beispiel der schönen Leistangen der Anstalt

J. B. Obenietter f*

Im Jahre 1887 starb der hertthnte Photoehemiker und
Erfinder J. B. Obernetter in M&nchen. Er war am 31. Mai
1840 geboren, stndirte Chemie nnd trtt 1860 in das Atelier

Albert's ein. Er erfand 1864 ein neues Copirverfahren ohne
Silbersalze, libf^* das Einslaubvprfnhren auf hysrroskopischen

Chrouisehiohteu mit grosser Virtuosit it und erhielt für seinen

darauf basirten Pro«^e?s znr Hersteilung umgekehrter Negative

von der Wiener phutographischen Gesellschaft die grosse

goldene Medaille. Kine sehr bedeutsame Entdeckung war die

VervoUkommrunig von Collodioiiemulsioüspapier. Eine be-

sondere Aufmerksamkeit wandte Obernetter dem Liehtdmok
in, wobei er die Yorpräparation der Platten mit WaMeiglie
einfthrte nnd Bmoke yon hoher kftnsüerisoiher VoUendong
lieferte. Er erfand einen neuen sinnreichen Emulsionsproeeai

durch Silbern einer Bromsalz haltigen Gallerte. In der letzten

Zeit hatte er ein Töllig neues Prinoip der Heliogravüre erdacht

nnd mit der ihm gewohnten Sor^fnlt aiipgearbeitct, welche unter

dem Namen Kupferlichtdruck bekannt ist. Dio Methodo besteht

darin, ^rb«? er ein im Chlorsilber verwendetes Negativ direct

in das Kuj t>r, in einer nicht näher bekannten Weise einätzt

Diese Metiioiiu überragt an Schönheit und SehnolligkHit alle

anderen heliographischen Methoden. Der Verlust, den die

photographische Welt durch den Tod J. B. Obernetter's erlitten

nat, ist ein sehr grosser.

Wir bringen das Portrftt des gennnntin Fonehen in

unserer Beilage; sie ist mittels des Obemetter*8ohsn Licht-
knpferdracKes in der von Obemetter gegrftndeien, nunmehr
von seinem begabten Sohne Emil Obernetter geleiteten

Anstalt hergestellt und zeigt znjrlpich die grosse Leistungs-

fähigkeit der von Obemetter erfundenen photographischen

Bruokmethode.
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Die Fortschritte der Photographie in den

Jahren 1886 und 1887.

Pliotoffraphisclie Unterriehts-ADsUlteiu

Die Photographie und die photomechani sehen Druckver-
fahren sind in Oesterreich neuerdings G-egenstand der beson-

deren Aufmerksamkeit und Förderung von Seite des Herrn ünter-

richtsministers Dr. v. G a u t s o h geworden, indem derselbe in

Würdigung der einBohneideuden BedeutuDg der photogra-

phischen Mefhoden sowohl zn Zwecken der eigenflichen Faoh-
photographle, als auch f&r die graphischen Kunstgewerbe and
die Wissenschaft die Errichtung einer kaiserl. königl. Lehr-
nnd Versuchsanstalt für Photographie und ReprodactionsTer-

fahren in Wien (VII. Westbahnstrasse No. 25) durchführte.

Majestät der Kaiser von Oesterreich hat mit Aller-

höchster EntSchliessung vom 27. August 1887 die Activirung

dieser k. k. Lehr- und Versuchsanstalt in Wien mit
1. Miirz 1888 zu genehmigen geruht und es wird die Schüler-

aufnähme und der Unterricht zu dieser Zeit beginnen. Pro-

gramme über diese Anstalt, sowie die Bedingungen über die

SehOleraufiiahme k((nnen von der Leitung der Anstalt (unter

der oben angegebenen Adresse) erhalten werden.
Die Ansföhrong des Baues steht nnter der Anfkioht des

städtischen Oberingenieurs H. Liehtblan, sowie dessen Stell-

Tertreters Ingenieur J. Klingsbigl.
An der Anstalt wird der Unterricht in den für die Photo-

graphie und wichtiijeren photographischen Druckmethoden er-

forderlichen Gregeuständen von mehreren Fachlehrern practiseh

28*
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und thdorMisch in ein bii swei Jahren ertheilt und für mründ-

liehe TorbUdnng der Sehfiler im Zeichnen, Chemie nnd Fhynk
gesorgt werden.

Es werden an derselben daher nicht nur ein Porträt-,

ein Copir-, nin Reproduetions - Atelier für die Schüler und eia

Atelier liii wiHsciifirliafiliehe Arbeiten sannnf Thinkelkammern,
gondeni :iihh Driu-ker-, Aetz- und Zeiehons tlo

, «sowie ein

cbeuiiöcht's und physihalipches Laboratorium ei so\\ ir> eine

Abtheiluui: türwisseut^ehaftliche Untersuchungen vorhaiid-n sein.

Auch in Deutschland, welches eiu herYorrageudcs photo-

chemisches Labontortnm an der teohniichen Hoehschule in

Berlin anter der Leitang des hochverdienten Prof. H. W. Vogel
besitit« ist in Folge der Ermngeniehaften, welche die Photo-
graphie auf d<'r Berliner Naturforscher- Versammlnng in

schlagender Weise nachwies, die Anregung cur Vermehrung
der Lehrkanzeln in diesem Fache gegeben worden nnd es

sollen demnärht onfsprrrliei.de Carse an anderen technischen

Lehranstalten erötiiiet worden.

Mit dt'fn Unteirif^hto in der Photoj^raphie, den verschiedenen

Method*'n dos Lichtdrucke-? und ähnlii'hen \ erviolfältigungs-

Tcrtaliica igt mit liiu-ksiclit auf wissensehaftlielie , technische

und künstlerische Aiiwcuduug an der grossh. Technischen
Hochschule in Karlsrnhe Herr Frits Schmidt aus Breslan

beauftragt worden. Derselbe wird den Unterrieht bereite im
October 1. J. be>&innen. Näheres hierüber wird s. Z. dureh

die Direction bekannt gegeben werden.

Der Pariser Geuieinderath geht dam, eine gross angelegte

„Schule für das Buehgewerbe"* an grOnden, in welcher auch

die Photogrnphie Tertroten sein wird. Der technische und
theoreti?5eh^^ rnterricht wird während drei Jahren eithoilt; be-

sonders l»ci:abtü Schüler können die Anstalt noch ein vjpifes

Jahr besuchen. Die aufzunehmenden bchuier müssen mindesiens

12 Jahre und dürfen höchstens 16 Jahre alt sein; bei der Auf-

nahm sprüfung wird auf das Schulzeugniss und auf besondere

Fähigkeit Rücksicht genommen. Da die Arbeiter gewöhnlich

darauf sehen, dass ihre Finder möglichst bald Geld verdienen,

so werden Stipendien errichtet, damit wenigstene eine gewisse

Anzahl Ton Schülern sich tbeilweise selbst ernähren kann.

Die Zahl derSch&ler in allen drei Jahrgangen darf höchstens

300 beti-agen.

Die Schule soll den Zweck haben, für jeden Zweig der

graphischen Künste eine kleine Anzahl von Eiitearbeitern heran-

xultildcn. Neben den regelmässigen Schülern können Lehrlinge

und Arbeiter, welche sich weiter ausbilden wollen, einenAbendeurs
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besQohen, welolier ron8—10Uhr stattfinden wird. Der praotisohe

Unterricht umf i^f^t folgende Industrien: 1. Buohdruek, 2. Stein»

druck, 3. Sobriftgiesserei, 4. Bachbinderei, 5. Xylographie,
6. Lithographie, Radirung und Kartographie, 7. Papier-
fabrikation. Die Photogravliro. die Heliogm viiro, Gnl-

Yanoplastik, Stereotypie, Erzeugung der Farben und Firnisse

sind gleichfalls in das Programm nuf^pnommen und werden
den verwandten Fächern zugotheilt. Obgleich die Schüler sieh

einem Speeialfache widmen sollen, werden sie, entsprechend
ihrer Fähigkeiten, in den verschiedenen Ateliers ihre Kennt-
Bisse ergänzen können.

Harrison verbreitet sieh in einem Artikel in „Brit. Jonrn.

of Photography" über die Nothwendigkeit der Erziehung
on Photographen (Phot Mitth. Bd. 24, S. 35); desgleichen

Dr. Ehrmann in New«Tork (Americain Annnal of Phot. for

1887, 8. 22i).

Patettte*

Die in F^ngland genommenen Patente auf Erfindungen,

welche die Photographie betreffen, haben sieh in den letzten

Jahren auffallend vermehrt. Während im Jahre 1839 und
1840 nur je ein und im Jahre 1851 nur zwei Patente ertheilt

wnrden, sind im Jahre 1860 » 30, 1^0 — 15 , 1880 — 88,

188S » 40, 1884 — 130 nnd im Jahre 1885 sogar 199 Patente

ausgegeben worden. (Photographie News, 1886, 8. 710.)

Anoh in Oesterreieh and Dentsehland wurden sahlreiehe

Patente auf photographische Gegensfönde genommen, wie die

Mittheilnn^en Yon competentar Seite (s. nnten) unseres „Jahr-

bnchs'* zeigen (siehe S. 50ö).

Pbotographische Objectire.

In Jena wurde von Dr. Schott und Gen. eine GJas-

sehmelzerei für optische Zwecke mit Unterstützung der preussi-

schen Staatsregierung fretiründet, worin neue Glassorten er-

zeugt werden, welche fiir din Construction neuer Linsensysteme

von Bedeutung sind. (Siehe S. 325, 391 und 416.)
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Ei ward«! zahlreiche Vennehe mit den Temhledeoartigstea
Elementen gemaobt und nient nur die Daretellang der Orown-
nnd Flintglieer mit Hineicht ToUkommenerer Achromasie veiw

beseert, sondern anch andere Glassorten erzeuiit. in welchen

die Dispersion boi gtoiehem Brprhiingsindex (und umgekehrt)

einer erheblii'hen AV»stufung fahi^ ist. Es linden sich in den

Verzeichnissen der FnV^rik über 40 Glassorten, dnrunter Phos-

phat - Crown . Bariumphosphat - Crown , Zink - Silicat - Crown,
Borat-Flint u. s. w. Der Optik werden dadurch neue Wege
geölTnet, indem die Achromas e der Jeinsen sich diu oh die

neuen Glassorten yervollkommnen lässt. d. h. die starken secun-
d&ren Farbenabweiohnngen yermindert oder beseitigt werden,

welche die Silicatgläeer, wegen des disproportionalen Ganges
der Farbenzerstrennng bekanntlich Übrig lassen. (Eder, Phot
Corresp., 1887, S. 1).

Ueber die optischen Ei;:önschaften verschiedener Glas-

sorteu stellte Dr. S. Ozapski in Jena mit besonderer Hücksicht

wai die von Sehott in Jena festgestellten Glasarten genane
XJntersnchangen über Brechung and Dispersion an, welche er

in der ^Zeitschrift fftr Instmmentenknnde" 1886 (Sept. nnd
Oct.) besehrieb.

Zur Ktiiüzeichiiung der optischen Eigenschaften der Glas-

arten benutzte er 5 helle Linien des Spectnims, welche sich

mittels kOnstlicher Lichtouellen jederzeit leicht herslellea

lassen, n&mlich die rothe Kalinmlinie (JTa), die Katrinmlinie
[X^) und die drei hellen Linien des Wasserstoffspectroms

R^, Hl D.i drei von diesen Linien mit den Fraun-

hofer'sehen Linien C, i>, F des Sonnenspectnuns identisch

sind nnd dio beiden nnderen {Ka. und JTj) den Frannhofer'sehen

Linien B und G sehr nahe liegen, so sind in folgendem diese

Linien mit A' (Wellenlänge = 0.7H77), C (= 0,6563), D
(— 0,5893), F (« 0,4862), G' (= 0,4341) bezeichnet.

Die Besnltate der nach der Abb^'schen Methode aus-

geführten spectrometrischen Messnnoren sind in der Art zu-

sanmi angestellt, dass der absolute Werth des Breehnngsindex
nur für die Z>— Linie angecreben ist. zur Kennzeif-hnung der

Dispersion aber die Differenzen der Breehungsindices für die

4 Jnterwallen CF, A'D, DF, FG' dienen.

Nachstehende Tabelle gibt eine Uebersicht über die op>

tischen Eigenschaften einiger Glassorten.
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Tabelle über BreehungeliMlex und Dleperslen

einiger Glasarten.

Co u

§ 2 1
Benennang ittle

persi

bis
Parti«U« Bisperaion

- •

1 o A 1W
A'bli D BbltF Ol

00

«tV&vtr 0,00737 0,00435 0,00515 0,00407 2 58

0/10922 0,00591 0,00668 o,oo6ei

Crown^ * . - - 0,00660 0,00558 0,00606 0^00487 2.49

Tlariiim - Rilifift^a

Trown^') ... 1.5S99 0,00909 0,00582 0,00689 0,00514 2.7B

Kaliura - SüioÄt-

Crown 0,00901 0,00572 0,00637 0,0061^^

Silicat • Crown 1^ 1 572ß 0,00995 0,00630 0,00702 0,00568 S 81

SUloat.Orowa*} . . 1,6040 0,01092 0,00690 0,00771 0,00626 8,58

Bowt-FliDt') . , . l,60d6 0,01875 0,00864 0,00974 0,00602 8,17

SeliwaiM-BorAt-FlInt') 1,6797 0,01787 0,01097 0,01271 0,01068 8,81

FUnt^ ..... 1,6202 0|01709 0,01034 0,01220 0^1041 8,68

SchwerM 8ilieat>

Flint« 1,6489 0,0191» 0,01152 0,01372 0,01180 8,67

Schweres SilicAt*

Flint W; 1,7174 0,02434 0,01439 0,01749 0,01521 4,49

Schwerätes Silicat-

Flint 1,9626 0,04882 0,02767 0,03547
1
0,03252

^
Ü,33

1) Fazblof. Gelinge Härte
;
gesohtttst tu Terwenden.~ >) GeMU

ftbereinetimineiid mit dem Hard- Crown von Chane« Brotb. —
4) ikvblos. — Bieeee Croirnglee hat günstigeren Gnng der Dit>

perelon ale dM gewObnli^e Silieat • Oroini.—^ Weieh in der Bearbeitong.

Nicht frei Ton einigen feinen IHfaeben su erhalten. An geschützten

etellen >a yerwenden. — ^) Dem dense Flint von Chance Broth.
genftn entsprephenci. — ®) Optisch dem extra dense Plint von

Chance Brotb. ganz gleich — Dem double extra denae Flint

TOn Chance Broth. entsprechend.
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£. Suter in Basal brin^ unter dem Namen „Rapid-
Aplanat" ein ?ohr friites Objectiv in den Handel, bei welchem
die LinseDöffüUDg Ve der Brennweite i«t und ähnliches wie dat
Y©igtländorVhe Euryakop leistet (Phot. Mitth. Bd. 28. S 269).

Dallmeyer in London erzeugt neue „rapide einfache

Objektive ", welche ahnlich seiner älteren einfachen Weitwinkel-
Land^chaftslinse construirt sind, jedoch mit einer grösseren
Blendenöffnung ein gutes Bild geben. Früher waren zwei
Crown- und eine FUn^laelinse sn einen Systeme verkittet;

jetst aber sind zwei Flintgläeer und ein Orownglas verwendet
(Photogrraphic News, 1886, S. 503.)

Nach 0 Fahre (lUill. de I'Associat. Beige de Pliet

1887, S 205) ist hierbei die sphärische Abnahme genfkgend

oorrigirt, um die Anwendung einer Blende su erlaaben» weielie

Vio der Brennweite ist ( j. In diesem Falle gibt das

Objeoltv ein seharfes Bild von einer Seitenlänge ^. Es ist

Eehr lichtstark und gibt Portr&te im Atelier ond Momentbilder

f
im Freien. Mit einer Blende ~- ist es sweimal so licht-

stark als eine gewöhnliche einfache Landschaftslinse; mit einer

f
Blende-— gibt es ein seharfes Bild, dessen Seitenlänge fast

gleich der Brennweite {f) ist nnd keine merkliche Venermng

S*bt und der Astigmatismus ist auf ein Minimum redneirt

ie Tiefe des Focas ist eine sehr grosse. Im Allgemeinen

kommt dieses Objeetiv den Aplanaten von mittlerer Lichtstärke

gleich, ceigt aber grossere Tiefe nnd mehr Brillans der Bilder.

Ueber eine genaue Methode zur Bestimmung der
Brennweite von Linsen macht Br. Hugo Schroeder in

London sehr wichtige Mittheilongen. Kr zeigt, dass die üb-

lichen Methoden in der Hegel ungenau sind und gibt ein Ver-

fahren an, um die wahre Brennweite und den 1. und 2. Haupt-

punkt eines Linsensystems zn bestimmen (Phot. Mitth. Bd. 23,

S. 254). Dr. Stolze eröitert die Oon^tanton im photo-
graphißchen Objectiven, wie Ihennweite, Bildweite, die

relative Lage des optischen Mittelpuni<tep, des Kreuzuugspuuktes

der Strahlen im Phot. Woehenbl., 1887, S, 277.

In England hat man sieh iropiniiit iiewiase Blenden-
grössen bei den Objectiven allgemeiu einzuführen. Dieselben

stehen mit dem Quotienten der Blendenöffnung d dividirt durch
die Brennweite f in be&üiijmter Beziehung. l>iejtuige Blende,
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bei welcher -j ^ Einheit (No. 1) gesetzt

Barniis erirobeii sich folironde Zf'ihlp.n!

Blenden

-

Nummer
d ,

z

BeHehtunga-
zeit

Ii

1

' Blenden-
Nummer

1

d

I

BelichtuQga«
zeit

r-

d-

1
1

T 1 188
1

45 '255 lid

9
1

oB
1

64 2DD

4
1

8
4 518

1

90-31 618

8
1

8 1084 108411-814 188

16
1

,a
j

80A8
1

804816 180-68

1

1
4096

1

409688 88-688 8&6

64
1

38 j

8192
1

861-84 &192

Für jede folgende Blende ist also sowohl die Nummer
al8 Exposiiiouszeit doppelt so gross, als für die vorber^^ehende.

Smith wendet dagegen im „Brit Joum. of Phot/ (1886,

8.338; Phot. Woehenbl. 18»6, S. 261) ein» dassdie Nummern für
die kleinsten Blenden sehr hoch sind und schlägt vor d « Vie
als Einheit zu betraohten. Dr. Stolze macht den besseren Vor-

schlag auT jede Blende die Zahl zu setzen (ebendaselbst

S. 262 und 299).

A. Moll in Wien empfiehlt einen Momentverschluss,
welcher nach einem en^rlisohen OrlLnnal (Grimston) hipr in

verbesserter und vervollkoaimiietcr Form construirt^) und in

den Handel gebracht wnrde Das Princip des nachstehend
abgebildeten Blendeiisehiebei-^iouienfverschlusBes beruht darauf,,

dass eine dünne Blechscheibe, welche sich in einer zweiten

mit beliebig grossem Ausschnitte versehenen Blechhülse leicht

^) Die beigegebenen Figuren wurden dem Herausgeber dieses „Jahv»
buches*' durch den Redacteur der ,,Phot Notizen'', Herrn C. Schie rer,

freundlichst zur Verfügung gestellt. Die Apparate sind durcji Herra
A. JloU ta Wim (ToflUMibtii) in d«ii Hudol gebnokt.
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bewehrt tind gammt dieser, an«itatt des Diaphragmas in 'i'^a

Bletnien?i.'h!iU des Ol'jfictivrohres gesteckt tmd dnreh einen

einfachen Federrnei-haniBmus auf- und niedergelührt wird,

wodurch sich das Objeetiv ia einem kurzen Zeitrauuie ölmec

und scbliesst. Bei Anwendung dieses Verschlusses wird die

Blendeuscheibe B, Fig. 98 und Fig. 99, äUitt der Blende in

den Blendeotohlits des ObjeeiiTes gesteckt und der Verschluss

mitt«Is eines OammibMidefl toq Enopf K aa %n das Ob-

JeoÜT gut befestigt

Elf. 96. Fig. 99.

VoiSQsgesetzt , das Bild wäre auf der matten Scheibe

bereits scharf eingestellt, drehe man den Stift St, welcher mit

dem Arm .4 und der Scheibe <S verbunden ist, in d^r Pfeil-

riehtnng bis er in den Haken S einschnappt. Duix'h Dnick

auf die Gummi birue wird dieser Haken pneumatigeh ausgelöst

und der Stift St bewegt sich in seine ursprüngliche Lage
zurück, wodurch sich die Scheibe S auf und nieder bewegt
und das Objectiv öffuet und sofort wieder sohliesei

Dieser YersebliiBS gestattet eine Expositionsseit von nn*
gef&br Vio Seennde bis nngeflbr ^/iqo Seennde n, iw. in fliiif
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Terschiedenen Geschwindigkeiten: man die Schnelligkeit

erhöhen, po ist es zuerst nothwendijr, den Keiber C nach abwärts

zu schieben und mit der Trommel J die Spiralfeder zu spannen
und mittels der Schraube R in dessen ursprünglicher Lage
za befdstigeu. Die Preise der Apparate sind 17 bis 22 Guldeo.

Atelier und Camera.

Die Construetionen der photoirraphischen Cameras erlitten

mannigfaltige Abänderungen und insbesondere diejenigen,

welche für Reisen bestimmt sind. Einige dieser bewährten Con-
struetionen wurden bereits oben (S. 295. 330 und 414) beschrieben.

Eine practische von Koppe und Moh in Görlitz (Deutsch-

land) in den Handel gebrachte und ileicht bei a, 6, c, i sn-

sammenlegbare Beiee-Camera zeigt Fig. 100.

Flg. 101.

H. Mader in Isny (Wfirttemberg) erzengt eine ganz aas
Metall gefertigte sinnreich construirte httbsche Tonristen-Oamera
(Fig. 101), welche Bilder im Formate 13 X 18 cm gibt und nur
1 kg wiegt und inclusive Ij4tndsch:ift8objectiv mit Revolver-

blende, Momentverschluss und 6Biech- GasaeUen bloss 90 Mar]£

kostet und preiswürdig ist.

Fran<^ais in Paris construirte eine kleine Camera zu

Momentaufnahmen, welche in der Hand gehalten wird und der

er den Namen „Kinegraph" gibt (Phot. Corresp. 1887, S. 309
mit Figur).



4Ö2 IfhotognplalMa »uf groiM iMatMieit.

I>r. Steinbeil erzeagt eine sehr pniotische Detectiv-
Canipra, welch»* mit ohwm Antiplanet von 25 mm Oeffnung
vorsehen ist; die PIaltensrosse i«t 9 X 12 om (mit Fi ^ur siehe

Pliot. Oorresp. 1887, PhotXotiz.Mi 1887. Phot Mitarbeiter 1887).

Von G. Pizziiihoili erschien eine ausüihrliehe Abhand-
lung über „die Schürfe der Bilder bei Camera s mit
fester Brennweite" in der „Phot. Corresp." (1886, S. 475;

auch „Phot. Wocheubl.'' 1887, S. 471), woran Dr. Stolze
eine sehr belaogreiehe eingehende Ifittheilung über «Brenn-
weitenbestimmang photogrammetrischer Gam6ra*8*'
anechliesst. (Phot. Wochenbl. 1887, S. 104.)

E. Himly in Berlin (D. R.-P. Nr. 38684 vom 6. August
1886) hat auf einen „Hilfs belichter", welcher zerstreutes

Licht in die photographische Camera einfuhrt und dadurch

die Belichtnn^?zeit abkiirzt, Patentschutz erlangt; die Vor-

richtiinir fi:riindet sich auf das seit 1870 bekannte Princip der

„Vorbeiicktung der Platten.^)

TJeber „ Anlage und Einrichtung photographischer
Atetiers fiir das Peproductionsfach'* theilte Max
Jaffe in den ..Freien Küusteu" (li>87, S. 29J seine schätzbaren

Erfahmngen mit.

. W halte beschreibt eine Yorrichtong znm Spannen und
leichten Auswechseln yon Hintergründen. (Phot ArchiT 1887,

8. 17, mit Figur.)

In dem Sammelwerke „The photographers indispensable

handbook" von Welford and Sturmey (1887, London,
PlifTe & son. OR Fleet street E. C.) ist eine sehr gute Zn-

saninipn^tcllung der namentlich in Eni:Iand angewendeten und

in 1« II Handel befiadlichen photographischeji Apparate und
Uteusiiieu gegeben.

Photographiren anf grosse Distonzen«

TJcber das Photographiren auf grosse Distanzen
nach Lacombe und ilatthieu bringt das „Bull. Beige de

l'Assoc. Beige de Phot" 1886, S. 60D (auch „Phot Gorresp.«'

1887, S. 256, mit Figuren) nfthere Daten. Das Fernrohr wird

genau in der optischen Axe vor das gewöhnliehe photographische

Objeotiy einer Camera befestigt (mittels eines sog. Aermels).

Matthieu wendete ein Fermohr von 60 cm Auszugslänge
und ein Kugelobjectiv von Darlot fNo. 2) an. Als Aufnahme-
gegenstand diente ein Schloss, welches 1,2 km enifernt war.

*) Vgl Kder, AusfUbr]. Handb. d. Phot. 1885» Bd. 1, S. 68.
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Zu der AttfnahiDe mit dem Objectiv ftUein waren 2 Seenoden
nothwendig, nach YorseUen des Fernrohres 90 Secunden; die
durch letzteres bewirkte Vergr^ssemng war 14 fach.

Dr. Stolze empfiehlt hierzu einen Aplanat von 28cm
Brennweite, dessen liiid man inneih^ll> der doppelten Brenn-
weite mit einem Aplanat von 4 em iirennweite auftüngt und
vergross^ert. (^Fiiotographiseiies Wochenblatt, 1887, S. 7.)

Trail-Taylor schlägt im British Journal of Photoirraphie,

Nr. 1372 eine ähnliche Vorrichtung für K üstenaut nahmen
vom Borde fahrender Schiffe aus vor.

Es ist erwfthnenflwei-th, daee bereits der Engländer
G. Thomaa siur Zeit des Krim-Krieges 1854 Aufnahmen a«f
Aufnahmen anf etwa d km Entfemnni? mittele dee ObjeotiT-

glaeee eine« Teleskopes von 82.5 mm Durchmeeaer und 1,525 m
Brennweite (unter Anwendung einer Blende von 25,4 mm) an-
gefertigt hatte. (Photographic News. 1886, S. 783.)

Die Photographie uuf K eisen und zu Laiidächufts«
Aiiftiahuien.

Bezüglich der Photographie auf Keisen >siiid namentlich
die Eiiiriciitungön von VV. Burger in Wien hervorzuheben.
Dereelbe benntzt hierfür eine Camera mit Metaüsohlitten, Vor-
riehtnng znm Heben und Neigen des ObjectiTbrettefaene behnft
Aufnahme von nDgewOhnlich boch oder tief gelegenen Gegen-
ständen. Ais Objeetive wird Dallmeyer^s Patent-Bapid*
Eectil inear (8Vs"f*6V2) 38 mm Linsendurchmesser und
28 cm Brennweite oder ein ähnlieher Aplanat oder Euriskop
für Architec-tnren, Landschaften, Einzelfiiriiren verwendet. In
Fällen, wo die Aiifsteilentfernung sehr kurz ist .wird ein Patent-

Rapid-Rectilinear (0 X o) von 21 em Brennweite empfohlen
(oder ein Stein hei 1 'sehes Weitwinkel -Apauai). W. Burger
ruft die Uilder mit Pyrogallol, Bromammonium und Ammoniak
hervor; die beiden erstereu sind in kleinen Posten in Papier-

päckohen eingewickelt, welche zu je einer Tasse voll Ent-
wickler anareiohen. Hierzu werden 0,9 g Pyrogallol, 4,3 g Brom-
ammoninm. 9 ee Ammoniak nnd 150 eo Waaaer gemiaeht Die
Platten und Präparate werden bei grösseren Reiaen posten-

weise in Blechbtichsen eingelöthet W. Burger hat nach seinem
Systeme schon viele Expeditionen mit bestem Erfolge aus-
gerüstet, z. B. die archäologische kleinasiatische Expedition

von Benndorf, Niemann und Burger selbst, ferner die

Österreichipf'be arktische Expedition nach Jan Mayen, die Ex-
pedition des Grafen Teleky und von Höhn ei quer durch
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Afrika. Ferner wurden nnoh RtTrü.^r? Angaben photo.'i iphische
Ausrüpt'in^en der ^«trueichiscnen kriegsniarine zu küstan-
lUifflabnK't;. anthropi 1' ^'i^chen Studien u. dgl. darchgefuhrt.

ücb^^r die Einrichtungen des beruhmteo Reisenden Dr. Paal
Güssfeldt 8. S. a03.

iBweniwf 4er Pliotorniphie n wiMBMkaftUeliem
2weäkeiu

In der Ausstellung ans Anlaes der deutschen Natnrforscher-

Vmauimlung in Berlin stellte Professor Fritsch in Berlin

die Photoirra}»hien dos Quersclinittes nnd de«? elcktrise'h'^a

Ajtparates von el '"tri ? f'h^n Fifchen aus, Wf-hbe sowohl
duTih die ausserordontiieh»^ S iLrfalt der Herstellung der ana-

tomischen Präparate, als die vollkommene technische Aus-

führung der Bilder bemerkenswerth sind: ein Theil der mikro-

photographiscben Aufnahmen wurde mit Hilfe des Magnesium-
lichtes. (Vergrösserung 150—500, mit Seibert* s Objectiyen),

ein anderer Tb«l wurde bei 8cioptieon*6eleachtnng hergestdÜ
(Vergresiernng seohelfteli).

Olifford Merker gibt im „Amerieen Annoal of Pkofo-

grephy for 1887*' S. 159 eine inteteseuite Zusammenstellung
der Geschichte der Photomikrographie. Die ersten Yersaohe
hatte Davy 1802 gemacht, ohne die Bilder fixiren zn konn^^n.

Mit mehr Erfolj? soll Reede in England 1837 Mikrophoto-

gr^iphien auf Chlosilborpnpier erhalten und 1839 wesentlich

verhüfjsort haben. Mitteis der Daguerreotypie arbeiteten 1839

Daguorre, Moitessier u. A. Aroher und Diamond be-

nutzten 1851 zuerst das Collodionyerfahren und Maddox 1871

das Bromsilbergelatineverfahren.

R. Y, BeiBinger in Wien stellte gelnngene Mikrophoto-
graphien von der Textor gnes eiterner Hinterlademi5Tser,

Ton einer eisernen Harinekuione, von einer Stehlpanzerplatte,

Ton Komma-Baeillen der asiatischen Cholera u. dgl. her.

In Paris wendet man jet^^t im Monieipal-Laboratorium die

Mikrophotographie zur Ermittelung von Verfälschungen
des Pfeffers, Mehles nnd anderer Handelswaaren nn. Die

Analyse geschieht mit kloinen l^rolten der Wanre unter so

starkem Lichte, dass das photographische Mikroskop zur An-
wendung kommen kann. Das so erhaltene Bild ist deutlich

und gross genug, um dem Gerichtshofe die Bestätigung des

Befundes zu ermöglichen. Zugleich ist dem Angeklagten die

MOgliehkeit geboten , etwnige Irrthfimer des Sachverständigen
snr Spmi'he zu bringen.
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Naeh Mittheilung von H. Wedding wird an der B«r-
liner Bergaeademie bei mikroskopischen fiiieniinfer-
BUchangeD die Photographie in Anwendung gebracht Das
Eisen erscheint nämlich unter dem Mikroskope al« ein lockeres

Gefüge von Crystallen. ^To^'Gi die Art des Gefügea für die

Bestimmung der Güte des Kisens massgebend ist.

Die Proben werden angeschliffen, mit verdünnter Salz-

säure angeätzt, in der Hitze angelassen, wodurch sich die

einzelnen Eisenkörner verschieden oxydiren und die Structur

in prächtigem Farbensjpiel bei refleotirtem Lieht nchtbar
maehen. Der Eisensehliff wird schräg vor das IfUcroskop

gestellt und mit Magnesimnlicht beienebtet; die mikrosbopisebe
Aufnahme gesebiebt mit Erythrosinsilberplatten bei ungefähr
30facher VergrÖBSerang (Phot. Mittheil. Bd 24, S. 7). (Vgl.

Stahl uDd Eisen, 1886, S. 633; 1887, S. 82, mit Be-
sprechung eines Yortra^o? Verhandlungen des Vereins
aar Beförderung des Gewerhefleisses, 1386, S. 293.)

G. Marktanncr-Turneretscher theiite „Bora orkungen
über Mikrophotographie" in der „Phot. Conesp." 1887,
S. 237 (mit Figuren) mit, auf welche interessante Abhaudlnng
wir verweisen. (Siehe forner S. 811 und 392.)

Crookshank, Lecturer für Bacteriologie am Eing's College

in London, yeröffeniliebte eine nnifassende Abhandlung über
Mikropbotograpbie und ihre Bedentnng in biologisoben

üntersncbnngen (Phoi News 1887, S .475), nnd in der Pboio-

Chic News 188G, S. 737 findet sich ein Bericht über die

en und im „Photographic Joumar 1887, S. 147 über
einen Apparat von Swift mit Knallgas-Belenchtang znr Mikro-
photographie.

William Gilm an Thompson gab einen neuen Ap[.»arat

an, um die Wirkung verschiedener Medicamente auf das
Herz zu studiren und von dem sich bewegenden Herz Augen-
blicksbilder zu machen. (Mit Abbildungen. Bull. Assoc. Beige
de Pbot 1887, a 78)

üeber die wissensebaftlieben Momentanfnabmen
Ton Prof. Blaoh, siehe dessen Beriebt Seite 287.

Ueber die Blitspbotograpble Ton Seiinger siebe
Seite 419.

Die königliehe meteorologische Gesellschaft in London
schickte an die Photographischen Journale im Juni 1887 ein

Circular, worin sie zur Hei*8tellung von Photocrraphion des

Blitzstrahles auffordei-t und dieselben au den Secre:är der
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Oetellsehaft < 30 Qreat George Street, Weetminster S, W. Lon-
don) IQ ecbieken ereookt.

Hopkins verö/Tentlieht efoe Serie von Pliotograplüeii

des ei eetri sehen Funkens und von Entlad nnsf^n in Vacnum-
röhren etc. im ^8cientifie Americain*' (aaeh Phot. News 1887,

8. 46&, mit Figar)

Die Professoren Saloher und Biegler haben nach der

Methode von Professor Mach abKeschosseiie Flinten kugeln
im Fluge photographirt und vollkommen scharfe Bilder erzielt.

Die von dem Geschosse verdichtete Luftmasse erschoint deut-

lieh ah ein eiuhülloiides Kotationshyperboloid. (Si- iie den

Oriiziii:ilartikel von Herrn Kegierungsrath Professor Mach auf

Seite 287 unseres „Jahrbuches".)

Major Wallaee in Ft. Hamilton zu Now-York photn-

gr:tphirtt> oinen Schuss aus einer DyTiHmifkniinne aus 30 m
Aböluiid. Man sieht am Bilde das üeschutz, den Dampf der

Explosion und das dnvonliiegeiide (ieschoss, welches 1 m lan;j:

war und sich mit 2CU m GeschwindiL'keit bewegte. (Photo-

graphisc hes Wochenblatt 1886, 8. 358.)

Liouteaant Flanis stellte J>Iuüientbilder von Kanonen
während des Abschiessens her, wovon in Scientific Amerieaii,

1886, Bd. üö, S. 361 eine sehr interessante Abbildung gegeben

ist, welche einige Erscheinungen bei der Explosion des Pulvers

zeigen, die bei anderen &hnlicnen PJiotographien von Lieutenant

Ba^id sowie 0. Snck nicht sichtbar sind.

A. X West benutzt an seineu in grossem Format auf«

genommenen Momentbildern von fahhrenden Segelschiffen
ein Rapid Symm^trieal-Objeetiv von Boss, eine Camera von

Mea<;her und ein Fallbrett, dessen Geschwindigkeit mit einem

starken Gummiband beschleunigt wird. (BulL Assoo. Beige de

Phot. 1887, S. 255.)

Phil. Bobinson veröfiTentlicht in dem Jonmal ^Graphic*

einen interc ssünten reich illustrlrten Artikel über Thierbflder

unter dem Titel „Ein Amateurphotograph im zoologi-
schen Garten". (Mit Abbildungen im Boll. Assoe. Beige

de Phot. 1887, S. U.)

0. Sack in Karlsrohe, H. Brand seph in Stnttgart u. A.

fertigten sehr gelungene Momentbilder von Militär -Paraden

und Manövern, welche sieh durch p'osse Schärfe bis an den

Band nnd das ausFergewohnlich jzrosse Format (18 cm X 24 em)

auszeichnen. Snck benutzte Aplanate von Snter oder

Fran^ais und als Entwickler den Soda-£ntwickier.
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Heliographische Wiedergaben von AugenblicksAufnahmen
von Pferden «ind In „La Nature*' beziehentlich im „BiiUetin de
rAsBodation beige de Photographie*' 1886, S. 495 abgebildet.

Prof. Marey in Paris setzte seine Studien über die ein-

zelnen Bewegungen niui Stellungen, welche der Mensch in den
verschiedenen Stufen des Laufens, Gehens und Springens an-

nimmt, mit Hilfe der Photographie fort. (Photographisehes

Archiv 1886, S. 169.)

Photofni|»hlen vom Luftballon ana.

Freiherr v. Hagen in Berlin fertigte eine Anzahl von
sehr geiuDgeneu Photographien vom Luftballon aus, welche
dnrch ihre besondere DentJichkelt und ansehnliche GrOsse als

sehr hervorragende Leistungen aaf diesem Gebiete bezeichnet

werden mQssen. Für militärische Zwecke kam es besonders

d ir i if an, sich zu Höhen zu erheben, bis zu welchen feind-

liehe Geschosse entweder nicht reichen oder eine geringe

Sicherheit des Treffens haben, z. B. 1000 m und darüber. Die
Aufnahmen wurdpn in Berlin und Umgebung gemacht. Ein
Bild zeigt die Jubiläumsausstellung, welches in d'^r Garten-

laube 1886, S. 721, durch Holzschnitt veröffentlicht wurde.
Siehe die ausführlichen Mittheiliing auf S. 270.

Gelegentlich der letzten Manöver dos 5. Corps der fran-

zöslöcheu Armee wurde Tom Kriegsminiäteriiim die Ausführung
verschiedener Yersnehe mit dem Luftballon zu milittrischen

Zwecken angestellt. Bei einem Aufstieg im Ballon am 10. Sep*
tember 1886 unter der Führung Ton Benard und unter Theil*

nähme der Commandanten Conpillard und Fribourg wurden
beiläufig ein Dutzend Photographien vom Ballon aus erhalten,

welche Tissandier in der Zeitschrift „La Nature** beschrieb

und theilwei.se abbildete. Der Ballon stieg- bei Chalais-Meudon
um 11 Uhr 30 Minuten auf, flog über Paris in der Richtung
Nord-Nord-Osten mit der nuuleren GeschwinHiirkf'it von 10 m
in der Seeunde; die grosse Höhe war 1-460 m. Bei Tourotte

nächst Compi^^ne landete der Ballon um 2 Uhr 15 Minuten.

Die photographische Operation führte Herr Fribourg, Chef der

photograpMsohen Abtheilnng des ,,Servive geograjphique de
rarm^e''; die Bilder wurden in einer Hi^he von 60u—1400 m
gemacht. Das Objectiv war ein Dalimeyer von 33 cm Brenn-
weite; der Verschluss von Thury und Amey. Der photo*
graphische Apparat wurde in der Hand an den Rand der
Gondel gehalten, Vielehe Fixirung zur Aufnahme genügt. (Boll.

Assoc. Beige de Phot. 1887 , S. 87.

29
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PlMtotrraplife im Berfwerken.

Vi(*l Aufsehen erregte die angeblich« Aoffindang ver-

geh u ueier Bergleute mit Hilfe der Photographie. Gelegeot*

lieh einer Vertehattung zu GhftDcelsde bei P^rigoeiix hatte

man «loh »n deo Pariser Photographen Langlole gewendet,

Um dareb Photographie festsaBtellen, ob in den nnzugang-

liehen Bftnmen noch etwas sichtbar sei. Durch ein Bohrloch

wurde ein Rohr eingeführt, welches ein^^n phorntrraphisehen,

Apparat nnd zahlreiche OlDhlampen zur AuHk llmii: der Um-

gebung enthielt. Eiuicre so gewonnene Photographien schienen

das Profil eines v<ir8ehüttet»Mi lier^ujaones , sowie zerbrochene

Werkzenire ;i»>zu)»llden. Jedoch wurde die Richtigkeit dieser

Aii'"i''»Mi"bezwcifclt nnd es stellte sich heraus, dags das ver-

memtlichc menschUche Profil ein grell beleuchteter Stein ge-

wesen sei.

yerbrecher - Photographie.

Die Herstellung von Porträt-Sammlungen von Verbrechern

wird in allen Staaten geübt und zu Steckbriefen werden oft

dis Porträts mittels Photoziukotypie etc. abgebildet.

Bei den neuerdings für das Verbrecher-Album angefertigten

Bildern legt man besonderen Werth auf die Aufnahme des

Ohres. Es hat sich herausgestellt dass
^/^^P«^^^'«,J^^/^^j^"

kennung des Gesichtes sehr charakteristisch ist (Phot. Mitth.

Bd. 23." S. 801.)

AatroftomiBche «nd Spectral -Photographie, acwie

Photogrammetrie.

Zur Herstellung photograph iseher Himmels-

karten wurde IM Paris ein internationnlnr astronomisch er

Gongress einberufen, wozu die Regierun-pn aller Culturstaaieu

ihre Vertreter entsendet hatten (von Oesterreich nahmen i\»rector

Dr. Weiss nnd der Herausgeber theil). Es wurde die

Verwendung glelehartiger Fernrohre (Refractoren) von 33 cm

LinsendurchniPs^^M und 3,4 m Brennweite besohloss^; auf

einer photographi^chen Tlatto soll ein Theü des Ummeia

« 1 Grad wiedergegeben werden. Die Linsen sollen fftr die

Region der Fraunhofer'schen Linie 0 aplanatisch gemacht

werden. Es werden Bromsilbeigelatineplatten mit zwei w-
ßchiedonen Expositionen verwendet Eine Exposition soll noch

Sterne 14. Grösse geben eine kürzere Sterne 12^ G osse^

Durch diesen Vorgang und das Ausmeesen der Sterne bis

14 Grasse werden mehr als 2 Millionen Sterne neu in den
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Kttolog traten. Der Preis eines Fernrohres wird 40000 Prot,

betragen; die Arbeiten werden in 1 bis 2 Jaliren begonnen
und in beHftafig 16 Jahren beendigt werden.

In Monehez ,,Kapport aunual sur T^tat de robservatoire

de Paris poor 1886" fii I* n wir einen Berieht über die Arbeiten
der Brüder Henry auf dem Gebiete der Sternphotographie
und über einen Appjirat zum Ausmessen der Sternphoto-
grapbien und Thiele veröffentlicht gleichfalls eine Notiz

über denselben Gegenstand. {Thiele, Note sur rapplication de
la photogr. aux mesures micrometiiques des etoiles, 1887.

Paris, Gauthier-Villars.)

Professor Pritchaid stellt für die photographische Be-
stimmung der Sterngrösse als Oesetz auf, dass die Durch-
messer der Kreise, welche die Sterne auf der empfindlichen

Platte zeichnen, sich yerhalten wie die Logarithmen der Stern-

grdssen, d. h. dass dieselben eine arithmetische, die Stem-
grOssen eine geemetrische Reihe bilden. (Brii Jonrn. of Phot.

1886, S. 396; ans Phci Woohenbl. 1886, 8. 266.)

Spital er gab in einer Abhandlung über Sternphoto-
graphie in der „Phot. Oorrespondenz" 1886, S. 517 u. 564,

an, dasB fär Stemanfnahmen ein möglichst grosser Werth Ton
d
-j^ (worin d «« Durchmesser des Objeetives, f = Brennweite

ist) wänsehenswerth ist, indem die Aufaahmeseiten sich Ter-

halten wie Er zeigt, dass das Auge des Menschen, weil

die Nervenenden der Netzhaut nur 0,005 bis O.OOOö mm Diirr^h-

messer haben, Lichtkreise von geringerem Durchmesser nur

als gleiehgroRse Punkte sieht, so dass für (ins Auge nur der

Objeetivdurchmesser in Bezug auf die Holliul i it bei Fixstern-

bildem in Betracht kommt. Anders bei der phulotiraphischen

Platte, bei welcher es sich uui Kreise von messbarem Durch-
messer handelt, welche mit der Lichtstärke wachsen. Nach
H. Goltz 8oh soll dieser Satz aar f&r Gegenstände Ton mess-
barem Durohmesser (Kometen, Planeten etc.) richtig sein, falsch

aber fftr Fixsterne, welche stets als Punkte erscheinen; viel-

mehr hängt nach Goltzsch die Liehtkraft der Fernrohre nur
von der ObiectivötTnnn!? und nicht auch von der Brennweite
ab ^Phot/Wnohenbl.^1887. S. 108.) Ueber die Forschungs-
resuitate von E. v. Gothard s. S. 232.

Dif> pbofoCTaphische Aufnahme von Planeten ist sehr

ßohwieng, wegen des geringen Durchmessers der Planeten, die

dann vergrössert werden müssen, um irgend welche Details

29*
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460 AstroDomltch« and Spectral-Pbotograpbie etc.

davon erblicken zu können ; hierbei wirkt da« Korn der em-

pfindlichen Platte störend Das Brennpunktbild des Jupiters

bei einem günstigen Stande ist z. B. beim Potsdamer Refractor,

welcher etwa 17 Fuss Brennweite hat, = 1 mm. Dr 0. Lohse
ist es gelungen, das Scheibchen 45 mal zu vergrössem (siehe

Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums in Pots-

dam, Bd. 3, S 55) und zwar mit überraschendem Erfolg.

Fig. 102 zeigt die Reproduetion dieser vergrösserten Aufnahme
des Jupiters. Der Aequatorialgürtel wird durch einen dunkeln

Zwischenraum in zwei Theile getheilt, was von einer Wolkea-
reihe herrührt.

Ueber die Geschichte der .astronomischen Photo-
graphie handelt Rayet's Werk_ „Notes sur l'histoire de la

la Photographie astrono-

mique" (Paris 1887, Gau-
thier-Villars).

Huggins in London
hatte geglaubt, die Son-

nencorona dadurch photo*

graphiren zu können, in-

dem er in seinem Fem-
rohr das Sonnenhild in

der Weise abblendete,

dass nur Licht aus der

nächsten Umgebung der

Sonne auf die photo-

graphische Platte fiel und
stellte 1882 solche Photo-

graphien her. Die wissen-

schaftliche Expedition am
29. August 1886 unter Leitung von Lockyer hatte (durch

die Soiinenphototiraphie von Darwin) gefunden, dass bei

Huggin's Methode nicht die Sonnencorona, sondern nur

erleuchtete Luft photographirt wird.

P i c k e r i n g stellte Aufnahmen von Sternspeetren mit einem

elfzölligen Refractor her. Er fügt zur Vergrösserungslinse des

Apparates noch eine Cylinderlinse, um die Spectra mehr in

die Breite als in die Höhe zu vererössern. (Phot. Corresp.

1887, S. 251); aus Anthony's Phot. Bull. 1887, S. 129.)

H. Colard stellte eine sehr gelungene Aufnahme von

Gebäuden bei Vollmondschein (Februar 1887) her in einer

Belichtung von 1^ 2 Stunden. (Mit Abbildung Bull, de l'Assoc.

Beige de Phot. 1887, X. 3.)

Fig. 102.
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Ueber die Bedeutung von optischen Körpern ans Quarz
zur Specti um- Photographie schrieb V. Schumann in Leipzig

in einer sehr belan^reioben Abhandlung im „Amerieain Annuiä
of Photography" for 1887, S. 177.

V. Schumann rühmt die definirende Kraft und Schärfe

des Rowiandgitters (14438 Linien auf 1 Zoii und 1040 mm
Krümmungsradius), welches in 30 Minuten das Wasserstoflf-

spBCtrnm gibt. (Phot Woohenbl. 1886, S. 382.)

Betreffs anderer Speotrographen und daso gehöriger Appa-*

rate Terweisen wir auf Dr, Konkoly*8 ortreffUohes Werk
„Anleitung zur Himmelsphotographie and Spectralphotographie*'

1887, bei W. Knapp in Halle.

Ueber geographische Breiten- und Längen-
bestimmung

mit Hilfe des photographischen Theodoliten und ohne Anwen-
dung von Chronometern schrieb Dr. Stolz e im „Phot. Woehenbl."
1887, S. 125.

Die Entwickelnngsgesehiohte derPhotogrammetrie er-

örterte Pietseh in einem eingehenden Vortrage, welchen er

im Verein für Gewcrbefleiss in Berlin (vergl. Sitzungs-

berichte desselben 1886, S. 76, auch auszugsweise in den
Photograpbischen Mittheiiungen 1886, Bd. 23, S. 94) hielt.

Photochemie.

Znr Bestimmung der Dichte photographischer
N 1 0 d e r s 0 h 1 ä g e w^irft A b n e y das Bild des Negativs ver-

mittels eines Projectionsapparates auf einen weissen Schirm,

vor welchem ein einen Schatten werfender Stab steht und
reflectiit von derselben Lichtquelle vermittelst eines Spiegels

Licht gegen diesen Stab, welcher somit zwei Schatten wirft,

Ton denen der eine nur doroh das an die betreffende Stelle

dringende Lieht, der andere durch das refleetirte Licht er*

leaohtet wird. Der letztere Lichtsfrahl wird nun durch eine

Ton einem £le<^motor getriebene schnell rotirende Scheibe

mit OefTnnngen von variabler Grösse so lange modificirt, bis

beide Sohfitfen gleich dunkel sind. Man kann, um jede

Täuschung durch die Nachbnr^ehaft auszuschliessen , durch
schwruhe Masken das umgebende Lieht nVihnlten. (Phutogr.

Wochenbl. 1887, S. 131; aus Phot. News 1887, S. 89.)

-
" Dr. Stolze bemerkt hierzu (a. a. 0). dass die Ab-

ßchvviichung des Lichtes anstatt durch rotirende Scheiben viel

einfacher auf folgende Weise geschehen kann: Man wirft das
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Tom Spicprel leflectirtfi Licht so auf deo Sehinn, dass es einen

Lichtkreis bildet und vcrgröF^pit oder verkleinert den Spieeel

durch ni!f«re1e<rte Blenden, deren (jrösse die Uelligkeü des

Lichtkreises ruguUrt.

Mittels seiner Methode kann man die optische Dichtigkeit

eines photograi^kischen Silberbildes bestimmen. Abney fand

^Phot. News 1887, 8. 176; m Phoi Newe 1887 , 8. 137),

daes t. B. eine Eoiiüeioiieplatte bei immer steigender Belidi-

tong an einer 3 m entfernten Liehtqnelle von 10 Kerzenetarken

und folgender Entwicklnng mit Eisenozaiat folgende Diebtig-

keit an den rednoirten Steilen gil»t:

Selbstverständlich gelten diese Ziffern nur fdr einen ein-

seinen speeiellen Fall und ändern sieh mit der Art der Emul*
sion und Entwicklung. Jedoeli geht deutlich hervor, dass die

Sohw&rznng der Silberverbindung durchaus nicht proportional

der Liehtwirkung erfolgt.

Von Carey Lea in Philadelphia erfolgte eine sehr ein-

gehende Publikation iiber rothes Silber-Chlorid, Bromid
und Jodid, sowie über Helioehron] i e und das latente
rh of o Lri-gp ji jpehe Bild, welche im American Journal of

beience 1887, Bd. 32, S. 349 (Phot ^ews 1887. S. 337) ver-

öffentlicht und in „Phot. Corresp." 1887, S. 287 in extenso

niiigetheilt ist. Er stellt neue Arten von Siibersubchlorid,

-Bromid und -Jodid dar, indem er entweder anf fein yertheiltes

metalliBohes Silber unterchlorigsaure 8alze etc. wirken IM
oder das Chlorsilber in Ammoniak I9st uad mit TednoireDden

Sabstanzen (Eisenvitriol etc.) zusammenbringt oder dae Süber-

oiyd durch Hitze partiell reducirt und mit Salzsäure versetzt

I)ie erhaltenen meist lebhaft roth gefärbten Verbindungen hält

Lea identisch mit den durch Belichtung entstandenen Pi*o-

ducten aus Chlorsiiber ete und nennt do^halb die neuen Verbin-

dungen P h 0 1 0 c h 1 0 r i d, -Bromid oder - J üdid. Diesel ben ent hiiiten

P/2 bis 7 Proc. Siibersubehlorid etc. — Die rosenfarbige Form
desPhütoilil'iridesnimüitiinfarbigenLichteineentFprechende

Färbung an und gleicht den Bec^uererschen Schichten zur Er-
zeugung von Heliochromien. Die Abhandlung ist sehr um«
fa&greieh und ist zur aasangswelfien MitAeilrag ungeeignet

BeHchtung.
Dichtigkeit dp- r, .I jcirlen Silfi rs

Photograph Werth. Uptischer Werth.

10 Secunden lang 105 104
71 71,5

99.6 40
19.7 17
9,8 7,5
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lieber Dr. Moser s üntersuebungen über Photo*£l0C«
trioität siehe Seite 296.

KttiitttUchea» Liciit.

Dadarch dass das HagneBium nunmehr in groassn
Mamen und au billigem Preise erzeugt wird, tritt ea wieder
als Beleuchtungsmittel zu photographischeu Zweeken in den
Tordergrund. Ea wurden mehrfach Magneeiumiampen
eonstruirt und zwar th«la zum Verbrennen von Magnesium-
band, theils für Magnesiumpnlver, welches aus einem durch-
löcherten Tie^rel in eine VVeingeistliamme fallt, wie z. B. von
Harriso n im Sr-ipTitifio American Supplement 18801. 8.84^0,
Ein äusserst kräfti^:es Licht geben Mischungen von Magnesium
und Kaliumehlorat, welche blitzähnlich abbrennen. Mit einigen

Gramm von solchem Leuchtpulver kann man Porträte photo-

graphisch aufnehmen; die Mischung ist aber höchst feuer-

geföhrlieh und soll nicht aufbewahrt werden.
J. Gg^dike und A. Miethe beschreiben in dem em*

pfehlenswerthen Buche „Anleitung zum Photographiren
bei Magnesium licht" (Berlin 1887, bei R. Oppenheim),
bedienen sie sich einer blitzartig verbrennenden Mischung von
60 Th. Kaliumehlorat, 30 Th. Magnesiumpulver und 10 Th.

Schwefelantimon. Dasselbe wird mit den Fingern gemischt

und beim Gebrauche mittels eine«? Zünders (!^ nnf piumi

Blech angezündet. Um Rauchentwicklung zu vermeiden kann
das Pulver in einer eigenthümlieh construirten Laterne ab-

gebrannt werden. 1 g Magnesiumraischung genügt für eine

Porträtaufnahme. Das Abbrennen erfolgt mit schwachem
Zi8<dien und der Lichtblitz ist so kurz, dass das Auge seine

Intensität nicht stark empfindet, obschon man es mit hundert*

teusenden von Kerzenslarken zu thun hat. Diese Zeitdauer ist

SU kurz, als dass das Modell Gelegenheit hätte, sich merkliek

zu bewegen und sogar die Pupille des Auges zeigt auf den
Negativen noch jene Erweiterung ihres Durchmessers , die sie

vorher im Dunkeln angenommen hatte Verschiedene Probo-

bilder. welche Gädike und Miethe ihrem Bufhe beiirnben und
andere in Zeitschriften verüiTentiichte Aufnahmen zeigen den
praetischen Werth der Erfiiiduiig. Der Photographie bei Nacht
und in dunklen Räumen, der Vergrüsserungsphotographie etc.

sind durch diese neue Methode neue Wege geöffnet worden.

Aehnliehe Yersnohe tiieilte Moydenbauer im Pkotogr.

WoobenbL 1887, S. 151 u. ff. mit
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Im „Photo^ Wochenblatt" und den ^Phot. Mittheilnngen"
1887 sind photographische Porträt- und Gruppenaufnahmen
bei Maznesiumblitzlicht abgebildet. Zu letzteren waren 7 g
Pulver benutzt worden.

il Man nimmt den Abstand des Palvers vom Kopfe der
Person = 1 m; die Höhe des Lichtes soll um ^1^ m grösser

sein als die Höhe des Kopfes. Für ein Aplanat mit voller

Oeffnung braucht man zu einer Porträt-Aufnahme 4 g Pulver.

(Phot. Notizen 18Ö7.)

{; . Nach Paul Baltin geben 10g Magnesiumblitzpulver
von Gädike und Miethe in einer Distanz von ^

4 m dieselbe

Fig. 103.

Lichtwirkung auf photographische Papiere als Sonnenlicht um
1 ühr (Mitte Juni) in IV2 Secunden.

Eine Mischung von Magnesiumpnlver und Salpeter gibt

auch ein sehr wirksames Licht, welches jedoch nur die Hälfte

der Wirksamkeit der Mischung mit Kaliumchlorat hat. (Phot.

Mitth. Bd 24, S. 91.)

In Anthony 's „Phot. Bali." 1886, S. 308, wird als

photographischwirksames Licht empfohlen : Salpeter

in einer Eprouvette zu schmelzen bis reichlich Blasen daraus

emporsteigen, wonach man ein Stück Schwefel darauf wii-ft. Der

Geruch ist unwesentlich, indem sich hauptsächlich Schwefel-

säure bildet.
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0. "N'py in Berlin, Wilhelnistrasse 34, erzeugt Magnesiom-
lainppii. welche ruhig, rauchfrei und ohne ünterbrechiing bis

3 Stunden und mit einom snten Liehtoffekt brennen.

Er conslruirte auch einen Vergrösseiungsapparat mit Mag-
nesinmlampe zur Herstellung von Vergrösgerungen nach kleinen

Negativen auf Brorosilbergolatinepapier. Die Vorrichtung ent-

hält eine Lampe, in welcher 1 Stunde lang das Magnesium
brenut and die Dlunpfe durch einen Blecbraaclifang abgeleitet

werden. Der Apparat (Fig. 103) ist analog einem Sclopttcon

eingerichtet und entwlift mittelR eines Objectivee das Bild un-
mittelbar auf die empfindliche Schicht, welche dann hervor*
gerufen wird.

A. Drains in Brüssel photojrraphirte ein Feuerwerk
(bengalisches Feuer etc.) und gute Negative. (Abgebildet im
Bull, de rAssoc. Beige de Phot. 1887, No. 3.^

Oberstlieutenant Water ho use stellte sehr gelungene
Photographion einer Illumination und Feuerwerks in Calcutta

her, wovon er dem Herausgeber freundlichst Copien einsendete.

Leu€htkl>rper fUr lucandescenzgasbrenner.

(Auers Gas-Giühiicht)

Das Gasglüblicht ist bei gleicher optischer Heiligkeit an*
gefäbr doppelt so stark photographisch wirksam, als ein ge-

wöhnlicher n-^sbronner und mit Vortheil zur Photomikro-
graphie etc. verwendbar.

Um Leuchtkörper für Incandesconzlampen herzustellen,

werden Gewebe und einzelne oder zu Bündeln vereinigte Fäden
mit einer Lösung von Salzen der sogenannten seltenen Erd-

inetalle (Zireonium, Lanthan, Ittriuoi, Erbium, Oer, Neodym,
FinaBeodym) and des filagnesiams getränkt, welche Stoffe jedoch
savor je nach den Farben (weiss, gelb, grün), welche das Licht
zeigen soll, entsprecliend gemischt werden. Diese Salz«

mischungen lassen dann nach dem Verbrennen der Gewebe
oder Fäden die betreffenden Metalb xyde in Form eines Skeletts

zurück. Zur Fixirung des Erdmantels an dem tragenden
Platindraht soll der mit dem letzteren in Berührung befind-

liche Theil des Metalls mit den genannten Lösungen oder mit

einer Lösung von Magnesium- und Aluminiumnitrat, weicher

Phosphorsäure beigemischt werden kann, oder mit Beryllium-

nitrat noch bestrichen werden. (D. R.-P. No.39162 v. 23. Sept.

.1885; C. Auer von Welsbach in Wien.)
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EiiiiiUiosis*Ferrotypplatt«ii sind saerrt von d«r

Phoenix- Plate -C. aod dann (lo87) von Br. Sehlenssner in

Frankfurt a. Bl in den Handel gebraeht worden. Die mit

ElMn-OxaUt ontwickelten Bilder werden mit Cyankaliuiti fixirti

gewaschen und mit QneckBllberolilorid gebleiobt. (Pliot Woehen-
blatt. 1887, S 7y)

Joseph Gray beschreibt die ilerstelluns: nnd Entwick-
lung; eiiior entsprechenden Gelatineomulsion iPhot. Woohenbl.
lööT. S. '2S0: niis Brit. .Tonrn. Phot. 1887, S. 280.)

S wa uj empfiehlt als Firniss für CoUodion-Ferrotypen:
lü Th. (iasolia ^von 74 Grad), 2 Th. Aether und 1 Th. gepul-

YtiTtes Damoiurharz. (Americain Annual of Phot. for 1887,

Seite 88.)

ColledioiiTerfalireii.

Negativ-Collodion.

V. Roux benutzt zur Herstellung von Strichreproductionen

folgendes Collodion: 400 com Alkohol, €00eem Aether. 12 g
Pyroxylin, 4 g Jodcadmium, 5 ff Jodammonium, ^ «^^d in

Blättchen. — Silberbad: 1 1 Wasser, 80 g Silbernitrat und
.')0 rem E^siir-säure. — Als Entwickler dient: 1 I Wasser, öOg
Eisenvitnoi, 60 cem Esäigääure und 50 ccni Alkohol.

üeber Bromsilbercollodion.

Im ..British Journal Photographie Almanac for 1887"

S. 304 werden foljL^ende Vorschriften ffir gewaschene Col-

lodion emulsionen ''zu Landschaften) gegeben. Man löst

in 120 ccm Aether und 75 ccm Alkohol 2 © Pyi'oxylin, 2 g
Seife (Castile soap) und 3,6 g Ammonium - Cadmiumbromid;
man fügt tropfenweise eine LOenng Ton 8 g Silbernitrat in

90 cem warmem Alkobol binzn, läeet 12 Stunden stehen nnd
setzt dann nocb 2Va<? Ammonium•Oadminmbromid geKKst in

16 ccm Wasser zu. Die Emulsion wird in eine offene Sehale
gegossen bis sie durch Verdunstung erstarrt ist nnd gewaschen.
— Entwickler: A. 96 Th. Pyro gelöst in 480 Th. Alkohol;
B. 10 Th. Bromkali in 480 Th. Wasser; G. 1 Th. Ammoniak

1) V. Koux, Traltd pratiqae de photogntphio dtfcoratlT« ip^qa^t
•ux arts induatnels. Ibd7. (Oauthier- ViUar«.)
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(d = 0,38) in 15 Th. Wasser. Man mischt 4 ccm Wasser,
5 Tropfen A., 1— 2 Tropfen B. and 1 — 2 Tropfen 0. AU Ver-
stärker dient Pyro, Citroneasäure und Siibernitrat.

J. B. Wellington ?ribt Vorschriften znr Herstellung von
Projectiousbildern mit Bromsilliercollodion (Photo2;rnphi-

sches Wochenblatt lbb7, S. 23; aus Fhoi. News. Ibbü, S. 684
und 692).

0 rt h ochrom atisch e Coli 0 d i on p 1 atteii stellt F. E. Ives
mittels Chlorophyll her. Er benutzt gereiftes Newton'seh es

Brooisilbercoliodion. Das Chlorophyll wurde durch 15 Min.

langes Digeriren von je 1 Th. zerschnittenem Waldmeister und
Platanenblättern mit 10 Th. Alkohol voü 95 Proc. im Wasser-
bade gewonnen. Naehdem die Platte mit Bromsilbereollodion

tiben&ogen und erstarrt ist, wird wiederholt die Ohloropbyll-

Idsong anfn^egossen, dann in eine Mischung von 1 Th. alko-

holischer EosinlOsnng (1 : 40) mit 40 Th. Wasser getaucht.

Exponirt wurde hinter einer mit Pikrinsäure gefärbten gelben
Scheibe. Entwickler: Pvro- Natriumsulfit- Soda nebst etwas

KBr (Phot Woohenbl. 1661, S. 21; aus Brit. Joarn. Phot.

1886, S. 651).

V. W. Zenger stellt Chlorophyll -Platten mittels

-('ollodlonemulsion dar. Er extrahirt »etrocknete Blätter von
Mentha piperita mit Aether, wodurch die Lösung grünes Chloro-

phyll, blaues Chlorophyll und Xauthophyll enthalt und überall

im Spectrum Ahsorptionsstreifen zeigt, namentlich bei der

Fraunhofer'sehen Linie 0. und in hellgrün. Dann bereitet

man füllende Coilodionemulsion : Man löst 3,5 g Brom-
cadmium, 0,5g Chlorcaloiam

, 75g Alkohol, 2,8 g Pyroxylin

und Ibit Th. Aether. Sodann erwärmt man 0,78 g Silber-

nitrat durch Wärme in 0,5 g Wasser, fUgt 11 com Alkohol
au, erwärmt bis zur Lösung und mischt es unter Schüt-
tfln mit 26^4 g des obigen Collodions. Hiemu fügt man
0,33 g coDcentrirte syrupdicke Lösung von milchsanrem
Ammoniak, lässt 24 Stunden reifen und fügt 3— 5 Proc. der

Cblorophylliösung zu. (Phot. Wochenbl. 1HS6, S. 340; ans
Zenger's „Meteorologie der Sonne." Wien, Hartleben.)

E. Guignet gab eine Methode zur Herstellung von chloro-

phyllsnurem Natron an (Phot. Wochenbl. 1886, S. 355; auch
Chemisches Centraiblatt), welches als Sensibilisator füi Koth
gut zu wirken scheint.
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Veber Bronsflbeifelmtine«

Ueber die Herstellung voa Bromsii bergelatine
liegen wenig neae Angaben sondern zameist nur Mittheilongea

Uber die bereits TerOffentliehten Methoden des Referenten

n. A. m.>)
Henry London besoh reibt im Soienttfie American Snp«

plement, 1886, S. 8042 die Vorriohtongen und Methoden zur

Herstpliun^ einer Jodbromsilberemulsion durch Kochen
mit Zusatz von Epsicrsäme , wobei zahlreiohe Figuren die

Hantiiuugen vtMaiisehaiilichen, ohne dass neue Gesichtspunkte

im VefL-^leiehe mit Kdor's Photographie mit BromsÜber*
gelatine (Halle a. S 1S8<)) ixoboten würden.

Die Zeitschrift Industries 1886. S. 622 veröffentlicht einen

Bericht: „The Manufacture of Photographic Plates**

und gibt einigd allgemein bemerkenswerthe Angaben über die

Methoden der Fabrik Cobb&SoDsin Woolwieh. Die Platten

werden mit Soda gereinigt, mit einer sebwacben Wasserglas-
Idiang dfinn bedeckt, getrocknet und mit Gelatineemulsion

Oberzogen. Benutzt wird hauptsächlich schweizerische (Winter-

thurer) oder deutsche Gelatine. Um empfind liehe Emulsion
herzustellen, soll bei Cobli die Emulsion 2 h]s 12 Stunden bei

öO Grad behandelt werden. Hiermit werden die Platten bc»

de''kt, von welf^hen ein ireühter Maiui 2bi) his HOO in der Stnnde

herhinllt, Zur Beleuchtung der Arbeiti?raume bedient man sieh

in neuerer Zeil des schwachen gelben Lichtes. Allerdings

wirkt rothes Licht in noch geringerem Masse auf Bromsilber

als das gelbe Licht; aber andererseits ist das letztere für die

menscblioben Augen nicht nur angenehmer, sondern brandit

aoch nicht sehr bell su sein, ohne dass die Arbeiter durch

an grosse Dunkelheit im Arbeiten behindert werden.
E. Kir wning theilt folgende Modification der Hender-

soD'schen fioiulsion mit: 20 Tb. ßromammonium, 200 Th. Wasser,

4 Th Nelsonjrelntine (No. 1) werden bei höchstens HO Grad C,

gelöst und eine Mischung: von 50 Th. Wasser .V) Th. Alkohol und
20 Th. .Ammoniak zuiregossen. H<> Th. Silbernitrat werden in

lOü Th. Wasser in feinem Strahl luittels Spritzflasche hioeinge-

blasen; man diirerirt bei 26 Grad C. durch 1— l^/a Stunde, giesst

dann 5 Th. Gelatine (in Wasser gequollen und geschmolzen) dazu

und lässt erstarren. Nach 4— 6 Stunden zerkleinert und wäscht

1) tm Solentifle Ameriflao, 18S6. Bd. 56, 8. 49 fiitdel afoh d«r 6«rteht
de« Referenten in>cr die Fortschritto (!i r Photfiprapliie im vertfangenen
Jfthrtt ohne Nennung de« urtprüngUtiUen Verfassers und der Quelle *b-

•
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ü»b«r Bfoniillbaig«1«tiiio. m
mn. Die Enmltioii gibt pmohtrolld aber dfinn arbeiteDde

Platten. £iewo i n g Termisofat sie deshalb mit b&rter arbeiten-

der Emulsion, welche nur Vs Stunde digerirt war (Dentsche
phot. Zeitung. 1886, S. 417.

Newborry fand (übereinstimmend mit älteren Versuchen
vom Herausgeher u. A.), dass ein irowip'jer Uebersehii^s von
Bromkalium bei der Herpitnns? der (jeiaiineemuision nothwendig
ist. um eine srute Einj lii J liv:hkeit bei der Siederaethode zu
erhalten. Er liahui aul g Silbernitrat 25 g JJrK so hatte

die Eochemulsion nur 10 Grad Warnerke (nach Va^^ündigem
Koeben), mit 27 g BrK 16 Grad W., mit 28,5 g BrK aber
19 Grad W. Mehr BrK (30 g) war sehftdlioh, indem die Emal-
sion wieder weniger empfindlich und flao wird. Er empfiehlt

folgende Vorschrift (Phot. Oorresp. 1886, S. 629; aus Anthony*»
Bullet ) 8 g Nelsongeiatiüe No. 1 werden in 300 com Wasser
gelöst und 3 — 4ccm 1 proc. Salzsäure und 50 com Alkohol
zugesetzt; es wird auf 50 Grad C. erwärmt, dann 32,5 g festes

Silbernitrat und nach völli^^er Auflösung desselben 28,5 g
ti'ockenes Hromkalium zugesetzt, mindestens 2 Min. geschüttelt

und 30 Min. in kochendes Wasser gestellt. Während dieser

Zeit weicht man 10 g harte Winterthur- Gelatine ein, soliuül/^t

dieselbe und fugt sie nach der Digestion zur Emulsion. Die-

ielbe wird auf Eie gestellt, gewaseben und Tor dem Glessen

8 g harte Gelatine aus 8 g Nelson • Gelatine (geqaoüen und
geschmolzen) nebst 50 com Alkohol zngesetst. Diese Emulsion,

soll 23—24 Grad Warnerke geben.

Samuel Wadsworth empfiehlt folgende Modificatlon

der Eder'schen Emulsion: er mischt eine Lösung von lg
Nelsongefatine No. 1, 4^2 Bromammonium, 30 cem Wasser
(bei einer Temperatur von 22 Grad C.) mit einer auf diepnlbo

Temperatur gebrachten Lösung von B^a g Silbernitrnt in 30 a-in

Wasser, welche mit Ammoniak bis zur Wiederau! losuug des

anfangs entstandenen Niedorsehlages versetzt wurde. Dann
fügt mau 2 g Heinrichs- Gelatine gelöst in 24 ccm Wasser
hinzu und sehfittelt. Die Flasehe mit der Emulsion kommt
in ein Wasserbad yon 30 Grad 0. w&hrend 30—40 Minuten
ginter öfterem 8ehfttteln) und giesst die Emulsion in eine mit

iswasser gekehlte Schale; die Gallerte wird nach dem Er-
starren gewaschen, die Stücke in einem Gefäss mit 30 ccm
Alkohol Übergossen, in diesem Zustande reift die Emulsion bei

19 — 20 Grad C. nach (Ms eine Woche). Vor dem Gebrauche
giesst man den Alkohol ab^), schmilzt die Emulsion, fugt

Hieraaf toll mitWMter gut abgespült werden. (Anm. d. Hereueg.)
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3—6 g harte, ^pqnollene und geschmoliMie Gelatint ra

(ÄMtricftiii AoDttal of Pbot 1Ö87, 8. 206).

Abel Mc. Donald in Penrith in England beseh reibt in

einem kleinen Böcblein „The model dry plate raaker" (1867)

leine Methode zur Herstellung Ton Gelatine -Emulsion. Er
•teilt fol^f^ndfi Löfun^en dar: A. 26 g Silbernitrat gelöst in

31 g WftssfT B og Nelson -G<»l»tine No. 1, ln.f> ir Brom-
»iijmoniutu, 0 5 ? Jodammonium. O.ö ^ Chlorammonium gelöst

in 43(> s Wasser. 0. 16 g Winterthnr - Gehitine und 16 g
Nelson s Opaqn^^-Gelatine in Wasser uuii^equullen. Man mischt

mittels einer Tropfflasche die Flüssigkeit A. in die auf 180

bie 300 Gred F. erwärmte Fllkieigkeit B. und stellt dann die

Hisohong in koehendes Wasser, wo sie 20 bis 90 Minoten (für

rapide Emnlsionen 46 Minuten) bleibt. Bann wird die ge*
- hmolzene (anfgequcUene) Gelatine 0. hinzugefügt nnd zum
Erstarren aasgegossen. Als Entwickler dient Pyro von foigen-

dnr Zusammensetzung: a 31 g Pyroirallol, 46 ^ Bromamraonium,
.^70 crui WHs<5er und 20 Tropfen reine Snlj^eterfjfinro ; h. 3 Th.

Ammoniak und ÖO Th. Wasser. Zum Kniwickeln mischt man
1 Th. von a. mit 10 Th. Wasser und fügt '/.i Th. von b. hinzu.

Henderson erwähnt das bereit? in Kiin-'s ,.Phntn<Traphie

mit Bromsilberjrelatine** (Halle a. S. Ib86) l»esfhriebene Factum,

dass Emulsion durch öfteres Schmelzen und Erstarrenlassen,

srhr empiiiidlich wird — empfindlicher als wenn man sie

wahrend der iianzen Zeit flüssig triiali.

Ferner fiihrt Henderson an, dass man Emulsion sehr

empfindlich machen könne, wenn man sie centrifuffirt, frische

Gelatine, Salpeter und Bromkalium zusetzt und zur VerhiD-

derung der Zersetzung der Gelatine etwas Ohromalaun zusetzt

Man erhält dnreh 24 8tnnden bei 37—43 Orad C. flOsog;

dadurch steigt die Bmpfindliehkeit von 16 Grad Wamerke auf

22 Grad Wamerke. Erhält man die Temperatur noch weiter

auf dieser Hohe, so ist meistens ein weiterer Zusatz von Chrom«
alaun nothwendig. (Phot. News. 1887, 8. 436; Phot. Woehen-
blatt 1887, S. 27Ö.)

W. K. Burton empfiehlt in Uebereinstimmung mit

den Am:a)>en anderer Autoren neuerdings für Zwecke der

Lnndsch^^ft^;j)hoto^rraphie eine weniger empfindliche Emulsion,

weiche bessere Kesultate nls sehr euipfindliche Emnlsions-

Plntten gil^t. Burton mischt: A. Eint» Lösuni: v(M1 200
engJische Gran in 3 Unzen W a^por mit B. einer Losung von

IGÜ Gran Bromkalium, 10 (Tiaa JoJkalium , 40 Grau Nelson-

Gelatine No. 1, 3 Tropica Salzsäure und 3 üüzeu Wasser,

Digitized by Go



U«b«r BromsilbtrgelAliB«. 471

welche Flüssigkeiten auf 120 Grad F. emirmt wttrao. Er
digerirt bei 120 Grad F. durcli 10 Minuten, fugt dann 150 an«
harte Gelatine, welche laTor durch ungefähr 1 Stande in Wasser
aufgequollen war, hinzu und stellt die Mischung unter Schuttein
so lange in wnrmes Wasser bis die proquollene Gelatine auf-

gelöst ist. Hicrniif giesst er zum Erstarren aus, stellt die

Sckale in kaltes Wasser, z^rkleiiKirt und wäscht die Gallerte.

Pie Emulsion wird vor der Verwendung in warmem Wasser
geschmolzen und nochmals iöO irrnn gequollene harte Gelatine

zugesetzt und damit Platten überzogen. (Tiiö americain Annual
of Fhotography and Photographie Times Almanae 1887, S. 53.)

J. Plener veröflfentlieht in einer längeren Abhandlung
im Journal of the Phot. Soc. of London. 1886, S. 156 über
den Oebraneh des Centrifngal-Separators bei der Dar-
stellimg von Gelatine-EmaJsion und bringt Gründe vor,

welche ihn zu dem Sohlnase bringen, dass das Bromsilber anf
chemische Weise mit Gelatine in der Emulsion yerbnnden sei.

Er erwähnt der Tbatsaehe, dass flüssige (geschmolzene) Brom-
silbergelatine durch concentrirte Sodalösung in festem Zustande
gefallt und dadurch empfindlicher wird.

Bei Verpacken der Gelatinepiatten wird gewarnt vor
Benutzung verschiedener Papiersorten zum Einschlagen der

Platten; selbst Seidenpapier ist zn verwerfen, da diese Stoffe

noch zu viel Wasser gebunden enthalten. Ilrnunes, mit Sehel-

lacklösung getränktes Packpapier sowie Bleitolie erwiesen sich

als die geeignetste Umhüllung. (Nach dem British Journal
durch die Papier- Zeitung 1886, S. 960.)

D. 0. Lohse empfiehlt einen alkalischen Entwiciiier
mit kohlensaurem Ammoniak, welcher sieh viel länger klar

hält als mit Soda. Bei seinen astrophotographiscben Arbeiten

benutzt er: 1000 Th. Wasser, 80 Th. schwefligsanres Natron,

26 Th. 8oda, ö Th. kohlensaures Ammoniak, 9 Th. Pyrogallol.— Borax hindert die entwickelnde Kraft yom Entwickler.

(Phot. Oorreep. 1887.)

Hydrosohwefligsanre Salze sind bekanntlich anch
ohne Gegenwart von Fyrogallol Entwickler fhr Bromsilber-

gelatine, wie bereits Eder vor mehreren Jahren gezeigt hatte.

Han stellt sie dnrch Behandeln von NatriumbisnMt mit Zink*

staub her.

A. und L. Liimiore benutzten wässeriire sebwefoliire

Sänre und Zink und fanden aber, dass die Flüssigkeit in Folge

ihrer Zersetzlichkeit practisch nickt verwendbar ist. (Bull. Assoc.

Beige de Phot. 1887, S. 161.)
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Salz flau res Hydroxylamin ist wesentlich billiger ge-

worden (durch die badische Anilin- und Sodafabrik in Lod-
wißshafen am Rhein) und wird als Entwickler für Bromsilber-

^elatine wieder sehr in Betracht gezogen; leider bewirkt er

leicht das Entstehen von Blasen.

Nach Biering ist der Hydrochinon-Entwickler für

Bromsilbergelatine sehr empfehlenswerth, wenn man als Alkali

Barytwasser oder Kalk wasser benutzt Diese sollen besser

als Ammoniak oder Soda wirken. Er löst 6 Th. Zucker in

100 Th. Wasser auf und sättigt mit Kalk. Um zu entwickeln

mischt man 100 Th. dieser Zucker- Kalk -Lösung und 7 bis

10 Th. alkoholische Hydrochinonlösung. Die Exposition soll

Fig. 104.

kürzer als für Eiseiioxalat sein und die warme schöne Farbe
auch zur Herstellung von Transparentbildern sich eignen. (Phot.

Wochenbl. 1887, S. 10.)
'

Hauptmann Himly in Berlin theilt mit, dass ein Vorbad
der Gelatineemulsionsplatten in Nitroprussidnatrium - Lösung
(1:600) die Empfindlichkeit sowohl für Pyro- als Oxalat -Ent-

wickler steigere (Phot. Mitth. Bd. 23, S. 266.)

Zur Entfernung von Silberflecken von Gelatine
Negativen (in Folge Eindringen von Silbernitrat beim Copiren
auf Albuminpapier) wird empfohlen: A. 1 Th. Rhodan-
ammonium gelöst in 16 Th. Wasser; B. 1 Th. Salpetersäure in
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16 Th. WasBer. Vor dem Gebrauch mischt man jedesmal A.
und B. friscli zusammen und behandelt damit das Negativ.

(Phot. Almanac for 1887, S. 299.)

Dr. Barbieri in Zürich verwendet für rrelatinepHtten

einen zerlegbaren Wässerun esa pparat^) (Fig. 104-), mittels

welchen dieselben in ein Wassel Itehälter gestellt werden.

Zum F i r n 1 5; s e n d e r G e 1 a t i n e - N" e g a t i V e empfahl bereits

Wilkinson (Phot. Wochenbl. 1883, S. 164) wilsserige Borax-

Schellack- Lösun;^. Im „Ürit. Joiirn. of Phot.'' 1887, S. 241
(auch Phot. Wochenbl. 1887, S. 184) wird dieser wässerige Laok
wieder empfohlen, weil er sich fester mit der Gelatine vereinigt

als alkoholische Lacke. Als gntes Reoept wird angegeben:
100 ^ebleiefater Schellack, 25 Borax, 62d Soda werden mit
500 Wasser erhitzt, 3—6 Glycerin zogesetxt und die Masse
mit Wasser auf 1000 Tb. verdünnt.

Orthochromalische Bromsilbergelatine.

M. Jaffe gab eine Vorrichtung zur Einschaltung von
Blenden mit Crelbseheibe (zur orth(»chromati8chen Photo-
graphie) in der „Phot. Corresp." 1886, S. 549 (mit Figuren) an,

bei derselben ist der Blendensehlitz erweitort nrul ein drehbarer
Metallrin<; angebracht, welcher nach Einführung der gelben
Glasblende die Oeffnung schliesst.

Zur Präparation der Platten hat sich das vom Herausgober
eingeführte Krythrosin, sowie Chinolinroth und Azaün
seiii bewährt. Die betreffenden Vorschriften, sowie die Prä-

paration von Erythrosinsilberplatten haben wir bereits

aof S. 124 besehrieben. Die letzteren sind sehr empfindlich,

aber in der Regel nur einige Tage bis zwei Wochen haltbar.

Hyslopp sensibiiisirt die Bromsilbergelatine -Platten mit

einer Lösung von Erythrosin, welche etwas Chlorsilber enthält.

Er löst: A. 5,4 g Erythrosin, 3,6 g Ammoniak (ci = 0,88),

172 g Alkohol; B. 3/? 'i' Sübf'rnifrat, welches in Wasser gelöst

mit einer Chloridiösuug in Uliiorsilber übergeführt und dann
in Ammoniak gelöst und auf 10 ccm verdünnt wurde. Zur
Herstellung des Bndos mischt er: 3^/2 ccm A., 12 com B.,

3^/a ccra Ammoniak und 170 Th. Wasser, badet darin die Broin-

silberpiatte, wäscht unter dem Wasserhahn und trocknet. (Brit.

Jonrn. Phot. No. 1397; Bull. Assoo. Beige de Phot. 1887»

S. 266.)

1) Vom Hemisgobar luent in d«r Phot. Cotvesp. 1887 mltgetheUt.
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Kp^tivpapier i«d Vollen.

Die Voi wonduüg des mit Biomsiibergelatine überzogenen
Papieres lan Stelle der empfindlichen Glasplatten) gewinnt
Hiiiiiuülich an Verbreitung. Vorläufig bedienen sich in Deutsch-

land allerdings hauptsächlich Amateure und etwa noch Land-
BohaftipbotographeD dea Negativpapimt.

Von dem Negativpapier ist besonders das Eastman'sehe
im Gebrauch. Wie wir Weits im vorigen Jahre hervorgehoben
haben, seiobnet aiob das Negativpapier doreb grosse Leiebiig*

koit aoi; 250 Papiemegative bilden ein Packet toh 1 Zoll

Dieke und wiegen weniger als 12 GlasnegatlTe. Sie seigen

bekanntlich auch keine Lichthöfe. Als Entwickler dient der

8oda-Pyro- Entwickler (s. Sammlung von Recepten in dem
vorliegenden Jahrbuch). Nach dem Fixiren le^t man .durch

einige Secundeu in ein Bad von 2 Th. gesättigter Alannlösung

und 1 Theil Salzsäure und wäscht dann in viel Wasser.

Trocknen. Man legt das Bild nass, wie es aus dem
Wasser kommt, auf eine Kl)onitplatte, legt ein Stück Fliess-

papier darauf und quetscht die Flüssigkeit aus. Bann lässt

man es trocknen, was sechs biß acht Stunden dauert, worauf

man es leicht almchmen kann.

Retouchiren nnd Flecken. Dies ist weit bequemer,

als bei GlasneLrativeii , da weder Mattreibeu noch Lackiren

nöthig ist. Man kann auf beiden Seiten retouchiren.

Oopiren. Man hält es in der "Regel für nöthig, das

Papiernegativ mit VasfOin transparent zu machen, damit es

schneller copirt. Dies ist jedoch nicht nothwendig und Pickard
ratii sogar davon ab und copirt ohne weiteres von den Papier-

negativen. Dies geht sehr schnell von statten, beinahe so

schnell, wie bei Glasnegativen. Man kann das Gopiren sogar

im direeteo Sonnenlichte vornehmen, da das Papier das Liebt

zerstreut. (Pbot. Notizen 1887, S. 149; Pbot. Hittb. No. 237.)

Die Eastman-Company bringt abziebbares Negativ-
papier in den Handel, welches zuerst mit einer Scbichte leicht

löslioher Gelatine und dann mit einer Schicht schwer löslicber

Gelatine (mit Bromsilber) überzogen ist. Um ein belichtetes

und hervorgerufenes Bild abzuziehen, wird es auf eine colio-

dionirtc Glasplatte unter Wasser gequetscht, in warmes Wasser
gelegt, das Papier abizelioben und dann ein Blatt glycerin-

haltige Gelatine angedrückt, an welcher nach dem Trocknen
das Bild haftet und abgezogen werden kann. (Phot. Woohenbi.
Iö87, S. 177; aus Brit. Jouru. Phot. 1887, S. 209.)
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Gelatine Negative, welche im Pyro-Entwlckler
gelb geworden sind, legt Webster in eine Lösung yonöTli.
Chromalaun, 3 Th. Citronensaare und 480 Th. Wasger und
zwar vor dem Fixiren. fBrit. -Touni. of Phot. 1887, S. 89.) —
Railston Brown kliirt die mit Pyro entwickelten Negative
nach dem Fixiren in einer Lösnnc: von 1 Th. Citronerssäiire,

3Th. Eisenvitriol und lOTh. gesätugter wässeriger Aiauniösung
(ebendas. S. 121).

BrojnsUbergelatine fllr posiÜTe Papierbilder*

Bei der Herstellmig Ton posiiiYen Gopien auf Bromsilber-
gelatinepapier, wie es jetzt im Handel vorkommt, kann man
darch Abänderung der Belichtungszeit nnd Art der Entwicklang
von sehr verschiedenartigen Negativen gute Abdrücke erhalten»

wenn man nach Priii?le folgende Regeln einhält: 1. Lange
Belichtung bewirkt Weichheit; 2. kurze Belichtung Härte;
3. concentrirter Entvviekler erzeugt Contraste; 4. verdünnter
Entwickler Flanheit . 5. Broinkaliuoi gibt kraft. (Brit. Journ.
of Phot. 1887, S. lOH: Phot. Rundschau 1887, S. 187.)

Ueber Färbung der Bilder s. S. 385.

Mit Hilfe des Bromsilbergelatinepapieres kann man von
den entwiekelten Negativen nooh in nassem Zustande eine

Oopie bei (rasHcht herstellen, Entwiekeln» Wasohen nnd mit
Alkohol trocknen nnd binnen weniger als einer halben Stunde
eine fertige Copie vorweisen.

Die Bilder auf Eastman-Papier können nach Vidal
(Phot. News 1887, S. 356; Phot. Wochenblatt 1887, S. 225)
durch Aufquetschen in feuchtem Zustande auf mit Talk ab-
geriebenes Glas eniaiJlirt werden. Man kann die Bilder mit

matten Rändern oder Mustern verzieren, wenn das Glas, worauf
die Bilder peprosst wr^rden, matt geätzt ist.

Ueber Behandeln der liiidcr mit Platinsa Ueu s. S. 385.

A Pringle prüfte Platinotypien, Albuminbilder
nnd Bilder auf Eastman'solies Bromsilbergelatine-
papier (mit Eisenoxalat entwiokelt) auf ihre Wiederstands*
i&bigkeit gegen Heagentien. In w&sseriger Sohwefelwasserstoff-

lösung wurden Albuminbilder nach 30 Min. zerstört. Brom<
gelatinebilder waren nach 36 Stunden unverändert, Platinbildor

auf gelatinirtem Papier waren vergilbt. (Phot. Wochenbl. 1887,

S. 91 und 92; aus Brit. Journ. of Phot. 1887, 8.2.) Nach
E. Vogel tritt aber (.Tolbfiirbung der Piatinbilder nur dann
ein, wenn das Pa})ier gelatijiiit war, wonach sich die Kisen-

salze schwer auswaschen lassen. Mit Stärke -Präparation sind

• 30*
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die PUtinbilder g%gm BfS beständig. (Pfaot MiÜh. 1886,

Seite 32b.)

K»cb einem Artikel im Brit. Jonrn. of Phot. (1887, S. 80)
bleichen Copien auf Eastman'sobcin Bromsilberpapier naoh
mehreif ii Woohen in einem Scbaakasten etwas aus; diePJatiao-
typieu warpn vr>ni<T hestandi?.

Brnnisnl>f*rgelatiüe-Papier färbt sieh im Lichte sehr

rasch <iunkel, wenn man es auf einer lOproc. Lösung von
salpetrigsaiueni Kali dnrch 10 Min. schwimmen läset. Man
kann auf solcheui Papier matte Bilder aascopiren, ohne An-
wendung eines Enfwi<^len (0*FarrelI, Brit. Jonrn. of Phoi
1887, 8. 423; Pbot. Woehenbl. 1887, 8. 244.)

Das Alpha-Papier der ^.Britannia Company (Dford,

London, E.) soheint ein Chlors über- oder Ohio r brom-
gelati nepapier zu sein. Es dient zn positiven Copien. —
Belichtungszeit: 1 bis 20 Secunden Tageslicht oder bis

2 Minuten Gaslieht. — Entwickler: A. 120 Th Kalium-

oxalat, 7 Th. Bromammüninm , 640 Th. Wasser; B. 45 Th.

Eisenvitriol. 5 Th. Citronensaure, 8fX) Th. Wasper. Man mischt

^'Jeieho Thoile von A. und B. — Nach dem Entwickeln wäscht

mau mit Wiisser, taucht in Aiaunlösung, wäscht und vergoldet

in einem Ton lud von 570 Th. Wasser, 60 Th. Nntriumacetat,

4 Th. Chlorkalk, 2 com Chlorgoldlösung (1 : 60). Das Tonbad
muBs täglich frisch bereitet werden. Als Fixirbad dient Ftxir*

natron 1 : 7, worin die Bilder zuerst fnehsrotli werden, beim

Trocknen aber nachdunkeln. Der Herausgeber sah sehr hübsche

Bilder, welche auf diese Weise von Herrn Aekword hergestellt

waren.

Bromsllbergelaline nnd Kalfumbicbramat.

Leber eine Oopirmethode mit Ka i i u m c h r o m a t

und Rromsilberg^lati nepapier berichtet Cotesworth
(Phot. WochenbL 1887, S. 1Ö8; aus Brit. Journ. of PhoL 1887,

S. 168). Er hatte bereits vor zwei Jahren beschrieben, dass

EuiulsioDspapier mit Kaliumbichromat, dann wie ein Pigment-

bild behandelt, eingedruckt nnd mit heissem Wasser um-
gedruckt werden kann, worauf man das Silberhaloidsall

durch passende R*'(luctionsmittel reducirt. Die £mulsion8-

papiere des Handels werden bei dieser Behandlung meistens

unlöslich. Gute Resultate liefert aber Ohernettor's Chlors^l^»^^-

gelatinepapior Als Chrombad dient: 4 Th. Kaliumbichromat,
80 Th. Wasser, 1 Th. Chlornatrium und soviel Ammoniak bis

die Farbe gelb wird. Mnn copirt wie ein Pigmeutbild und

Digitized by Google



X»t«n«ii- nnd FrojaeUoMbUdir. 477

qaetsoht unter Wasser auf Glas (welelies man, falls man das
Bild nochmals übertragen will» eoUodiomrt, wenn das Bild aber

am Glase bleiben soll mit Chromgelatine überzieht). Entwickelt

wird in Wasser von H8— 50 Grad C. Das fertige Bild kann
mittels Reductionsmittel verstärkt werden. — Nach Dr. Stolze
läset sich das Trapp und Münch 'sehe Emnlsionsoopir-

papier ebenso verwenden und gibt schöne Glasdiapositive.

(Phot. Wochenbl. 1887, S. 173).

Latemea- uud Projeetiousbilder.

Die Herstellung^ ?on Diapositiven für die Laterna
magiea ist ein Gegenstand, womit sich nicht nur Facli«

photogrnphen, sondern häufig auch Liebhaber befassen und
wozu die verschiedenartigsten Verfahren empfohlen wurden.
Gute Erfolge iribt 0 h 1 o r o c 1 1 r a t - K m u 1 s i o n (s. S. 127).

Aiu:li soll die Methode von S tarn es (Builetiu de l'Association

btjlge des Photographes 1886, S. 623) günstig wirken. Man
mischt eine Lösung von 40 Th. Gelatine, 8 Th. essigsaures

Natron, 960 Th. Wasser mit einer Lösung von 28 Th. Silber-

nitrat «od 480 TL Wasser, fügt hierauf eine Lösnng von
4Tli. Oiilornatrium, 6 Th. essigsaurem Natron und 480 Th.
Wasser zu. Seliliesslieh werden 160 Th. in Wasser gequollene

nnd geschmolzene Gelatine beigemischt, dieMischnn>^' 24 Stunden
sicii selbst überlassen, wieder geschmolzen, mit 240 Th. Alkohol
und so viel Wasser versetzt, dass die Mischung 2880 Th. be-

trägt. Hiermit weiden die Glasplatten überzo«]:cn und dieselben

getrocknet. Vor ihrer Verwendung kann man sie mit Anmioniak-
dämpfeo '„räuchern". Mnu copirt die Bilder im Copirrahmen
ähnlich wie auf Alburainpnpier. Als üoldbad dient eine Lö-
sung von 8 Th. Chlorf^oldlösiing (1 : 60), 2 Th. Salzsäure,

1 Th. Salpetersäure, 480 Th. Wasser und 2 bis 3 TL Kreide.

Fiurt wird mit Fizimatron. Die Farbe der Bilder ist schwarz«
brenn (Sepiaton) nnd die HalbtSne sind zart. — Bs wird
jedoeh aneh Chlorsil ber gelatine mit Hervorrnfung
benutzt.

Nach Newbnry gibt schwach erwärmte und unempfind-
liche Bromsilbe rgelatineemulsion mit OxahUentwickler
Bilder von grosser Feinheit und Klarheit, welche für Pro-
jeet i on sbi 1 der auspnrordentlich geeignet sein soll. fPhot,

Wochenblatt 1887, S. lOtJ: aus Phot, Nowp. 18<S7, .S. iO.)

Zu Transparente II für Fenster und Lampen
findet Irving Adams in New -York die gewöhnlichen
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Oopim Auf Alboainpapier krftftig genng, mir tM«hl «r das
Albuminpnpier gänzlich unter das Silberbad, tnstatt es bloss

bild wird mit Canadabalsam (gelöst in Terpentinöl) truitparent

gemneht. (Phot. Almenee for 1887, S. 241.)

Photogrraphien nmf Papier. Satinir- und ScIimeMe-
YorrielitaBgeD. Yerliieii*lien. Coloriren.

Dm schon bekannte ältere Verfahren, gesilbertes
Albuminpapier dadnreb f&r längere Zeit aafenbewahren,

Aua man dasselbe swischen porftses, mit SodalKseng (1 : 7)

oderNatriamblearbenat cetrinktee Papier legt, wird neoerdiigs
von C Wrabeta in Wien empfohlen. Er führt femer als

Gegenmittel ge^en das Gelbwerden der Albuminpapiere durch
freiwillige Zersetzung an. wodurch oft die Papiere Hei schlechtem

Lichte im Copirrahmen mit der Zeit gelh werden. Ais Schutz

empfiehlt er eiu Blatt gesilbertes, im Lichte geschwärztes und

awar „Nenhoohglanz.^ein Papier mit ebenso hohem Glanz, wie

iM bisherige Hoehglanzpapier, welehes jedoch, well nnreln*
mal albnmirt, bedevtend weniger Silber Terbraneht als letaterss^

und sich zudem etwas billiger stelH. — ITerner «18 Kilo
Papier" im Format 51X61 cm in unbeschnittenem Zo*
Stande; letzterer Umstand erlaubt, 20 Oabinetbilder aus dem
Bogen zu schneiden, ge^^en 12 aus dem gewöhnlichen Formate.

P. E. Knappe nahm ein Patent auf ein Verfahren zur

Herstellung colorirter Photographien, bei welchem eine Photo-

graphie roh übermalt und ein transparentes Bild desselben

unfixirtes Stück Al-

buminpapier, momit
das frische Albumin-
papier zugedeckt wird,

worainf die Einlage
komsiit. (Phot. Oor*
rssp. 1887, 8. 268.)

Nene Albumin-
Pnpiersorten. Die
vereinigten Fabriken
photographiseher Pa-
piere in Dresden er-

zeugten seit Kurzem
zwei neue Sorten

Albuminpapier, und
Vig. 105.
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Gegenstandes auf Chlorsilbercollodion darauf gelegt wird.

(Phot Mitth. Bd. 24, S. 30.)

Gute Dienste zum Zerschneiden der Papierbilder
leistet der Stahl - Trimmer, d. h. ein kleines scharfes Stahl-

rädchen, das nach allen Richtangen beweglich in einer hölzernen

Handhabe befestigt ist. Man schneidet mittels Blechscbablonen

sowohl nasse als trockene Papiere. Fig. 105 zeigt die neuere

Form von Robinson's Trimmer^) nach Wilson. (E. Wilson,

Niederlage phot. Utensilien. Philadelphia. 921 Chestnut St.)

Heiss-Satinirmaschiuen^).

In neuerer Zeit sind Heiss-Satinirmaschinen
(Fig. 106— 108) sehr beliebt geworden, bei welchen die Bilder

über eine erhitzte polirte Stahlplatte gepresst werden, wodurch
sie einen sehr hohen Glanz erhalten, der das Wachsen und
Emailiiren fast überflüssig macht.

Fig. 106.

Um die Maschine Fig. 106 und 107 leicht reinigen zu
können, ist bei neueren Einrichtungen die Walze D beweglich
gemacht (Fig. 107), so dass man sie in die Höhe klappen kann.

Die auf Carton geklebten Bilder müssen vor dem Durch-
ziehen mit einer Auflösung von feiner weisser Seife (Venetianer-

1) Eder'B AuBfUbrliches Handbach der Photographie 4. Bd., S. 187.

(W. Knapp in Halie a. S.) 1887.

Ebendaselbst 8. 143. Daselbst sind die Manipulationen beim Heisa-
Satiniren genau beschrieben.



480 rbotogrftphien auf Papier. Satioir- und SchDeide-VorrichtuDgen «tc

Seife) in Alkohol mittelB eines Läppchens abgerieben und
petrocknet werden. K. Schwier benutzt als Tinctur zum
Heiss- Satiniren (sog. „Lubricator") eine Lösung von 1 Th.

Fig. 107.

GL

Vig. 108.

Cetaceum (Wallrossfett), 1 Th. Oelseife und 100 Th. Alkohol

(in der Wärme frelöst).

In neuerer Zeit gibt Marion in London den Heiss -Sati-

nirmaschinen die Gestalt von Fig. 108. Es sind zwei Stahl-
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iralzen (ab), wovoü die obere hohl ist; ein Gasbrenner (c)

mrd im Innern der Waize (a) entxQndet und ermirmt eie.

YersrrSsseruugen auf Papier iiiul Leiinvand.

Zu Vergrösserungen auf Papier wird in neuerer Zeit häufig

das Eastman' sehe Bromsilbcrgelntine-Papier (vergl.

Seite 475) verwendet, weiches bei sehr kurzr'r Belichtung un4
mit BeniitzuniT do> Kisenoxalat- oder aueii des Soda-Pyro-
entwiekiers hübsche Bilder ?ou angenehmem grauschvvarzem

Farbenton liefert.

Zur K 0 1 0 u c h e der Vergrüsseningcü üui Bromsiiber-

gelatinepapier wird nach dem Photographischen Archiv 1886,

8. 378, gepulTorte Kreideiarbe mittels des Wischers oder eines

BaomwolibaoBches (für den Hintergrund) benutzt. Dunkle
Stellen können durch Reiben mit Bimsteinpulrer und dem
Finger oder einem fiadirgummi heller gemacht werden.

Platiuot.vpie.

In Paris findet die P 1 a t i n o t y p 1 e gegenwiirtijj im
Porträtfache vielfach Anwendung, indem sie beim Publicum
beliebt wurde. So z. U. führten Keutlinarer, van Hosch,
Na dar Piatinotypien für Porträts ein. Vergl. den Artikel

Ton H. Pizzighelli (Seik^ ;iH4) und K. Srna (Seite 387.

Man i-ann auch Piatinotypien auf Leinwand her-

stellen und die Piatinotyp Company in London präpapaiiit

fär diese Anwendung eigene Piatinotyp-Flüssigkeiten. (Journel

de Tindustrie photographique 1887, 8. 53.)

CUoroeiUat* Papier«

In der ^^Photographie News** (No. U79) is eine Tabelle

über die Wirkung Terschiedener Goldbikler fUr Ghloro-Gitrat'*

Gelatinepapier angegeben. Am besten wirkten die folgenden:

1 Th. Chlorgold, 10 Th, Rhodankalium, Th. Fixirnatron,

-960 Th. Wasser fgibt brillante purpurne oder violette Töne);
'Vermehiung des Ehodan- Kaliums ist schädlich. Zusatz von
Soda ist unnütz — Ein rroldhad mit Chlorgold und essig-

saurem jNatron ^iht nnaiigeuiehm l)raunei Töne, besser ist das
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Goldbad mit phopphontonm Natron, ohne dM« Jas o.sto er«

reicht wurde. 1 Th. Cblorgold , 240 Tb.FüdnatoD wd 960 Th.

WasMr geben iob^^ne rothe Fubealfioe.

Chlorsllbercollodiou.

Dasselbe erfreut sieb einer ziemlichen Yerbreitang und zwar

unter dem Namen Aristodruck. Eine gute Vorschrift, welche

auch Woodbury im „Pbot. News" 1H86, S. 629, empfiehlt,

ist die von Geldmacber (S. 129) und Cronenberg IGO).

Im „Moniteur de la Photogr." (1887, S. ö(>) ist ein com-

biiiirtos Ton- und Fixirbad fiir Ohlorsilbercoilodionbilder

(Ariätotypie) angegeben. Es besteht aus

J. Destilliites Wasser 800 ccm,

fihodaiiftmiDOiiiiim 25 g,

FixirDfttroii 250 „
Essigeanres Natron 15 ^
Alaun 20 „

IL Destilliites Wasser 200 eem,
Chlorgold 1 g

Die Lösung I muss vor dem Gebrauch o 12 Stünden odf^r

liinüfT «tohen; sie wird dann filtrirt und mit II gemischt. Die

Bilder werden nach dem Copiren direct in das Bad getaucht,

worin sie langsam (ca. V2 Stunde) vergolden und zugleich

fiiiren. Sie werden dann mit Wasser gut gewaschen.

Das Aufkleben gUii/.eader Aristobilder kann fol-

geodermassen geschehen. Man reibt eine Glasplatte mit Talk

ab, llbeigiesst mit BoheoUodion; sobald dieses erstarrt ist,

legit man es in Wasser nnd bringt das ans dem Wasser ge*

nommene Aristobild unter Wasser darauf (mittels des Kant-

schukqnetschers). Dann stellt man die Platte zum Troeknsn
auf; bevor das Bild ganz trocken geworden ist, bestreicht man
die Rückseite mit Kleister Nneb dem Trocknen kommt das

Bild mit höchstem Glanz herunter. Man bestreicht jetzt den

Carton mit einem nassen Schwamm, legt den Abdruck darauf,

presst ihn an uud beschwert ihn. (Phot. Archi?, 1887, 8. 121.)

üektpaiieTerfishre« und CopirTerfahreii otae 8fltemlia»

Tn neuerer Zeit kommen in Deutschland Lichtpaus-
papiere in den Handel, welche schwarze Zeichnungen auf

weissem Grunde geben. Wahrscheinlich ist es eine Art

„Tinteneopirprocess
, insofern die schwarzen Linien aus gerb-
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nwaxm Emen beitohen (vgl. 1886, 260, 415). So liefert die

Hradivng 8ensig it Mellie in Berlin die Prftpamte und
Papiere Ko]k*8 (dalier die Bezelobnong «KolkotypTerfahren''),

ferner S. Jourdan in Mains ein neues Liehtptospapier fOr

lehwarze Linien.

Eine Zi^pammnnstellung der bis joir.t voröfTontlichteii Me-
thoden zur Herstr'llun^ von Liebtpauseo ist im fiewertMbiatt

auB Württemberg^ 1S86, S. 864 enthalten.

Um die biaue Farbe von Cyjinoty[»ien in Schwarz zu

verwandeln, wird im Seientifio American 1886, Bd. 55, S. 241

empfohlen, den I>i'uck durch Eintauchen in sehr verdünnte

Kalilauge gelb zu färben nnd nach dem Wasoben in eine

Tanninlösnng zn tanehen, worin die Farbe sebwars wird.

Das Anilin^Pansverfahren Ton Willis tanebie wieder

nnter dem Namen »Photoeopie*' aof.

Lichtpausen in Anilinscbwars werden naob£nde-
mann mit chromsanren und vanadiusauren Salzen hergestellt.

Gates Papier wird durch Eintauchen in 1 Th. Gelatine und
50 Th. Wasser geleimt und dann mit einer Mischung von
48 ST Chlornatrium, 48 g Kaünmbiehromat, 0,1 g Natrium-

vanadat, 960 ccm Wasser mit einer 96 com Schwefelsuuie und
480 com Wasser nach dem Erkalten jremischt. Nach dem
Trocknen im Dunkeln eopirt man unter einer Zeichnung

(7 Minuten) und setzt den Dämpfen von Anilin und Wasser
dureb ea. 1 Minute aus, woraof man dureb 2 Standen in einer

feuebten Atmosphäre von 24—30 Grad 0. belässt. Man erbftit

ein Bild mil schwarzen Linien auf gelblichgrttnem Grunde.

Der Ton des Pa] irr. b wird durch {Behandlung mit 1 Th
Ammoniak nnd ü Th. Wasser entfernt. (Phot. Corresp. 1887,

S. 254; aus l'Amateur phntn;nrraphp 1887, 2'21.)

Lichtpausen mit schwarzen Linien auf weiFsera
Grunde (TintenbilderV A. Fisch theilt folgende Wothode

mit: Man mache drei Losungen: A)78 Gummi arab,, 850 Wasser,

B) 78 Weinsäure, 836 Wasser, C) 48 schwefelsaures Eisen-

oxyd, Man giosst C in B, mischt gut, fügt A hin/,u und setzt

(unter beständigem Kühren) 168 Eisenchloridlösung (von 46 Qrad
Baom^) zu. Hiermit überstreicht man Papier dünn, troeknet

tobnell in der Wftrme^ ebne 65 Grad 0. tu übersollreiten. Es
bUt sich 14 Tage. Man oopirt unter Pauspapier in der Sonne
10^^12 Minuten. Die belichteten Stellen sollen ihre gelbe

T^rbe verlieren. Sobald der Grund völlig weiss ist« liest man
das Bild (ohne die Büokseite zu befeuchten) auf einem Bade
von 81 — 46 Gallussäure oder Tannin, Oxalsäure und
1700 Wasser sohwimmen, wo die Zeiobnung tintensohwarz

. j i^ .d by Google



484 OoplrvtHkhnn mit QvMktilbwMlswi.

wird. M&ü w&ssert gut und trocknet. Leider dunkelt d«r

Grund a«if(aii8 leicht violett Dtelu (Phoi WoohenbL 1886,

8. m.)

CopirTerfohren Büt Qaeeksllbemlzen*

ilenry Harri? Lake hat in England ein Verfahren
patentiron h«sen, Ijei welrh»>m <^in Gemisch von 1 Th. Qneck-
silherchloritl und 2 Th. Kuluiuilachromat gelöst in der zehn-

fachen Menge Wasser iu Anwendung kommt. Das mit Stürkö

Torpäparirte Papier wird damit ttberzogen, getiocknet und
QDter einem Bilde beliebtet Man wfteeht hierauf and ent-

wickelt mit einem C^emisdi Ton 1 Pyrogallol, 8 Grallnesftiure,

10 Eisenvitriol, 80 B^iximatron geldst in der zehnfachen Menge
Wasser. Schliesslich wäscht man und kann mit einer Chlor*

kalklösung bleichen. (Phot Archiv 1887, S. 215.

Ch. Poirson stellte Phosphor-Photographien her,

indem er Platten mit einer dünnen Phogphorschicht überzog

(miUeb CS,) belichtete, wodurch rothor amorpher Phosphor
t'iitsieht, iler in Sehwefelkohlenstoflf unlöslich ist. (Phot. X^ws
löbti, S. :i'nt: Phot. Wochpnbl. 1886, S. 256). Vergl. ul.er

die LichtempfinUlichkeit dos Phosphors Eder's aus-

fülirlichea Handb. d. Phot. Bd. 1, S. 14.

Photokerauuik und Metulldeeoration.

Auch V. Roux bespricht in seinem „Traite pratique de

Photographie decorative appliquees anx ans" 1887 (Gaiithier-

Villars) die Decoration keramischer Ge^renstiinde
durch Ei n Ii ren II en von Schmeizfarl onhildern. Er sxibt eine

übersichtliche Zusammenstellung der Emailfarben mittels des

Einstaubproeesses. Zur empfindlichen Schicht mischen: 1U> Th.

Wasser, V'. Honi^, 2 Zucker, 2 Gummi, 5 flüssigen Trauben-

zucker, ::^ü gesättigte Lösung von Ammoniumbichrümat. Das
belichtete und eingestaubte Bild wird mit Collodion über-

gössen, unter schwach angesäuertem Wasser Cli ProcL'Schwefel-

sftnre). Das Hänichen abgelöst, mit Znolcerwasser (1 : 6) aaf

Poroellan oder Glas aufgetragen and die CoUodionschicht mittels

einer Mischung von 100 Th. Lavendelöl, 3 Th. Terpentinöl,

50 Th. Alkohol, dO Th. Aether aufgelöst und das 3ild ein-

gebrannt.

Ueber S c h m e 1 z f a r b e n l>
i 1 d e r auf Glas, Porcellan etc.

echri*^b J. Lemling in seinem Buche „Der Photr»cheraiker

und die Hausindustrie" (iö87 , bei W . iuiapp in Halle a. S.}..
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Er empfiehlt den Einstaubprocess. Als licbtempfindlicbe

Misohvng dient: 6 Tb. kaltges&itigte Kaliumbichromatlößting^

2 Tb. eoncentrirte Gummi -LdsuDg, 2 Tb. Zucker und 3 Th.

Wasser. Nach dem Belichten nnter einem Glaspositiv staubt

man Emailfarbe auf, überzieht mit RohcoUodion , dem etwas

Ricinn^öl znirosetzt i^t. legt in reines oder schwach soda-

haltiges Wasser und überträgt die abschwimmende Coliodion-

haut mit dem anhängenden Bild anf den Gegenstand. Vor
dem Einbrennen bepinselt man mit 1 Th, Salpeter, 1 Th. Borax
gelöst in 46 Tb. Wasser.

Pliota^phUehe Metallbllder.

G ey m et beschreibt in einem kürzlich bei Gauthier-Villars

in Paris erschienenen Schriftchen ein Verfahren zur Herstellung

Irisirender Gold- uDd Silberbilder, dass sieb yortrefflieb zur
Wiedergabe Ton Bronzeeachen

, Medaillen, Münzen, Eirchen-

feiÄtben und dergleieben eignet. (Anob Pbot Arcbiv.) Die
ülder werden mittels des Einstanbverfabrens auf Obromgummi

mittels Bronzestanb hergestellt und in der bekannten Weise
anf Glas übertragen.

Soll das Bild auf Glas bleiben, so wird dasselbe gefirnisst

mit folgender Farbe : Buchdruckfarbe der gewünschten Nuance
100 g. Tei-pentinö) 50 g, Siccativ 10 g. Diese wird l>e!m Trocknen
sehr hart und springt nicht ab wie Asphaltllnüss. Solche
Bilder lassen sich bei Kartoiinagearbeiten , sowie zu Spiegel-

raiiuieu verwenden; auf dickem Glas gefertigt, nach grossen

Negativen, zur Dekoration von Möbeln, Plafonds, Tbüren und
dergl.; femer zu Anshängesebüdem, zur Wiedergabe von Me-
daillen.

Liehtdmck.

Ueber Lichtdruck liegt eine sehr wichtige Pnblioation

Ton August Albert in Wien vor. (Pbot. Oorresp. 1887,

S. 59.) Er präparirt die licbtempfindlicbe Scbicbt aus Gela-

tine nnd Bichromaten und fugt ausserdem auf je 1000 Tb.

Wasser noch 10 Tropfen gesättigter Chromalaunlösung hinzu.

Harte Gelatine gibt mehr glänzende und durchsichtige

Schichten, welche beim Drucken bald verderben, indem die

feinen Töne schwächer werden nnd die Schatten Fi eh nÜTniih-

lich schliessen. Wo [ehe Gelatine gibt eine matte Schicht,

welche beim Drucken flaue Abdrucke gibt. Mittelweiche
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Golatinp (von Cr'^iitz in Miehelstadt, Hessen) gibt die

besten Seinciiten. Auimoniumbichromat härtet die Schiebt

mohr als das Kaliumsalz, eignet sich deshalb mehr für weichere

Ltiuisortcn. — Die Kornbildung einer Lichtdruckplatte

geht im letzten Aagenblicke des Trocknens im Ofen vor sicL

Zusätze sind meift sobidUch; Obk>rn«triii]ii erzeugt Plfttten»

welche gegen Feoolitigkeit empfioiUiok eind« aber kein Kcm;
groeeer Ztieaii von dmimaUHin gibt tauige flaue Drucke; mit

Wttngei^t erhilt nao keine brillanten Drucke.

Zur V orpräparati on von L i ohtd ru ckplatten
empfiehlt A Albeit in Wien 500 Th. Abzug-Bier (dünnea

hU'v\ HO Th. Rnli - Wasserglas und i^e— 2 Tb. Aetsnatron.

(Phot. Corresp. 1887, S. 193.)

Unter dem Namen Autocopist wird in Paris und später in

Wien und anderen Orten ein Druckverfahren verbreitet, welches

dem „Lichtdruck" entspricht: Ein Blatt gelatinirtes Perga-

mentpapier Willi iiiii Kaliumbichromat sonsibilisirt, auf eine mit

Talk abgeriebene Glasplatte gepresst, getrocknet und dann wie

eine Liehtdmekplatte oelicbtet, gefeuchtet, geeckwftrzt und ge-

druckt.

OlanE-Ilektdraek.

Ein guter Lack fiir Lichtdrucke auf Kreidepapier entsteht,

wenn onin ungefähr 50 Th. Borax und 100 Th. Schellack in

600 Th. Wasser in der Wärme auflöst und nach Bedarf Spiritns

zusetzt, welcher den Lack klar macht. Der Lack wird nach

dem Erkalten in eine flache Schale gegossen und man läest

den Abdruck auf Kreidepapier auf der Ob^aohe eohwimmen,
worauf man an einem warmen Orte zum Trocknen aufUbigi.
^hot. Mitarbeiter.)

Sehr vortrefflich ausgeführte Lichtdruckbeilagen sind

unserem Jahrbuch beigegeben durch die Finnen Alphons
Adolph in Zittau, J. Albert in Manchen, Prager
in Berlin, W. üofjfmann in Dresden.

Photoxylograpkie.

E. F r e w i n gibt im „Journal de Tindustrie photographique"
1887, S. 6, eine Vorschrift zur Herstellung von Photographien.

Er löst 12 Th. Gelatine, 12. Th. Seife und 768 Th. Wasser
auf, mischt und fügt soviel gepulverten Alaun hinzu, bis der

Schaum verschwunden ist. Dann giesst man durch Mousselin,
und bedeckt den Holzstock mit einer Mischung dieser Flässig-
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kelt und Zinkweiss; die Schicht soll dünn verrieben sein.

Nach dem Trocknen träpt mfin mittels eines breiten Pinsels

eine Mischung von 480 Th. Alluimin, 360 Th. Wasser, Ib Th.
Salmiak und 5 Th. Citronensäure auf, welche zuvor zu Schnee
geschlagen und nach dem Stehen davon das Klare abgegossen
wurde. Zum Silbern dient eine Silbemitratlösunj? 5 : 42,
welche man auf dem Blocke mittels eines Glasstabes verthcilt

und dann den üebeneliow sbgiesst. Die Copie wird fixirt

indem mui die Oberfläche des Holzetockes mtt der Schicht

naoh nnten in eine LOsnng von Finmatron dnroh 4—5 Minuten
tancht. Man kann auch vor dem Fixiren mit den gew^Shn«
lichen, für Albuminpapier dienenden Goldbädem tonen, wodnreh
die Farbe verbessert wird.

In K. Schwier's „Deutschem Photographen
Kalender fiir löö7" ist B c 1 1 a c h ' s photoxylographisoher
Process folgendorniassen bepr-hrlohon

:

Man stellt «ich ein verkehrtes Negativ her; abgezogene
Häute geben die besten Resultate. Der Holzstock wird mit

einer Mischung von 1 Th. Zinkweiss, 3 Th. Wasser und Gummi
arabicum soviel, dass es gut bindet, mit einem Pinsel oder

dem Finger dünn grundirt, mit einem weichen breiten Pinsel

80 yertrieben, dass sieh eine ganz gleiohmässige Schicht bildet»

bd der man keine Pinselstriche mehr sieht. Die Holzfaser

muss noch schwach durchscheinen. Während der Stock trocknet,

nimmt man zu Schaum geschlagenes und abgesetztes Eiweiss
und setzt damit folgende Emulsion nn : 10 g Eiweiss, 1 g Chlor-

magnesium, 0,5 g Chlorammonitim , 2 g eon 'pntrhle Lösung
von HüUeusteiü, welche nach und nach unter tüchtigem
Schütteln zugefügt wird. Endlich mischt man noch ca. 1 g
Zinkweiss zu uud nach gutem Umrühren wird das Ganze
einige Zeit stehen gelassen. Sollte das Eiweiss zu dick sein,

so muss man noch etwas destillirtos Wasser zufügen. Mit

dieser Lösung überzieht man den Holzstock auf der grundirtan

Fläche gleichmässig, lässt ablaufen und im Dunkeln an der
Luft trocknen. Copirt wird, wie gewöhnlich, bei zerstreutem

Tageslicht, recht dunkel. Nun hält man den Holzstock mit
der Oberfläche ca. 5 Minuten auf destillirtes Wasser, dann
ebenso 1 Minute auf ein Goldbad (öüü Th. Wasser, 5 Th. Gold-
lösung 1 : 30, 8 Th. doppeltkohlensaures Natron). Hierauf
fixirt man in gleicher Weise auf einer Lösung von unter-

schwefligsaurem Natron, 1 : 8, etwa 3— 5 Minuten lang und
wäscht ebenso durch Halten auf destillirtem Wasser ca.

5 Minuten laug aus. Nach dem Trocknen ist der Holzstock
fertig.
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Die Photoiinkographie hat sieh wieder eine neue An-
wendang in der Herstellang stenographiseher Schrift-

leiehea erobert. Die Vorlage wird nach Dittmareeh'e Baeh-
dmckerzeitnng 1886, S. 510 kalligraphisch in vergrOsserter

Form hergestellt, dnnn photographisch verkleinert und in Zink
geätzt Dem fthotogniphischen Äetzverfahren, da^^ jetzt bereits

auf einer hohen Stufe der Vollkommenheit steht, gehört aU
Mitte! -/!ir Hersteilung typostenographischer SchrifUüge voraus-

sichtlich die Zukunft.

Ueber Zink a i ^ u n g nach der Wiener und Pariser
Schule macht R. Scherer in Wien sehr interessante Mit-

theihngen. (Phot Correep. 1887, S. 158.) In Wien wird

die Zinkplatte gerade gespannt, mit Ziehklingen abgezogen,

abgeschliffen, polirt, meist kurz vor dem Aetzen entfettet nnd

der grossen Sicherheit halber mit Schmirgel oder TrippelpnlTsr

schwach abgerieben, selten auch noch in einem schwachen
Säurebad rauh gemacht. Nach Geymet's Schilderung*)

werden in Paris die Zinkplatten o^tenfalls gespannt und ab-

gezogen, dann aber einer lunständlichea Körnung unterzogen.

Das Miueralpulver zum Körnen wird in vier verschiedene

Fein hei teffrade Fortirt, indem man es durch Siebe von 80, 100,

120 und 140 Masehen auf den Quadrat- Centimeter sehliisrt.

Die Platten werden zuerst mit grobem, dann mit feinem Pulver

(120 er) gekörnt Das 140er Pulver wird nur bei heliogra-

phischen Halbton*Aetznngen benutzt

Bas Körnen oder Schleifen mit dem angefeuchteten
Pulver erfolgt in kreisender Bewegung; die Platte eoll dann
ein gleichmässiges Halbmatt zeigen, also kein ausgesprochenes

lebloses Matt, aber auch keinen polirten Glanz. !Nach dem
Schleifen kommen die Platten in ein Decarpirungsbad ans

100 g Salpetersiiure mit 5 1 Wasser; dann folgt ein zweites

Prni'arationsbad aus 5 1 Wasser, 500 g Galläpfelabsud, 100g
starker Gummilösung, Khj g i'hosphorsäure und 5 cem Salz-

säure dureli einige Secunden. Dem Passiren der Zinkplatten

durch dieses zweite Bad wird in Pariser Ateliers viel Wichtig-

keit beigelegt. Indem die Platte dadurch ^^iMnieeh'', d. h. gegen

Fettstoffe abstossend und für Feuchtigkeit empftnglieh, ge-

macht werden soll. Biese Vorbereitung gibt den Platten eine

sehr nützliche Vorbereitung, besonders feine lineare Bepro«

duetionen und Kreidezeichnungen.

1) Gey m et, Traite pratiqao de gravure et impressioa «ur giro par
Im li41iographiqu68. (Paris, Verlag Gautbier-Villart.)
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Umdruck Ton Gelatinepapier*

Zur Photozinkotypie wird bei feinereii Arbeiten all

z. B. fiiicn von Angerer Sz Göf^chl in Wion benutzt wird.

Eine d^ranige Methode beschreibt der „Phot. Mitarbeiter**

1887, S. 19. Das Papier wird mit Ei weiss vorpräparirt, dann
mit Gelatine überzogen und getrocknet. Durch Baden auf

einer Lösung von Kaliumbichromat (3 Grad Baume') und

Vi Spiritub wird es emptiiidUch gemacht, uiitteis des Vogel-

sohen Photometers bis 12 oder 17 Grad copirt und mit Ueber-
dmokferbe (Waeha) überzogen. Dann werden die Papiere auf
Wasser gelegt (die Gelatinesohieht naek oben), so lange, bis

das Bild als sohwaohes Belief siebtbar wird. Nnn werden die

Copien untergetaucht und mit Gewichten anter Wasser gekalten

(10— 15 Minuten). Die feuchten Bilder werden mit nassen

Bauniwollbaiischen gericbpn, bis die nnboliehfofen Stellen frei

von Schwärze sind. Dann wird abermals ausgewässert; ge-

trocknet und in ein Bad von verdünnter Schwefelsaure
von 1 Grad Baume und soviel ChroQjalaunf dass
die Farbe blassgrun ist, gelegt (2—3 Minuten). Da-
durch erlari;;t die Gelatine eine „gewisse Zähigkeit". Man
spült mit Wasser ab und behandelt wie gewöhnlich zum Um-
dmck. Das erwähnte Säurebad soll von besonderem Nutzen sein.

Die Schweizer Autotypanstalt sekreibt zum Sensibüisiren

des Gelatinepapieres ein Bad von 900 Th. Wasser, 50 Th.

Kaliumbichromat, 4 Tk. Alaon nebst soviel Ammoniak, bis die

Farbe weingelb ist, Tor; das Gelatinepapier läset man durek
2 Minuten auf dieser Flüssigkeit schwimmen.

M. Jaffe' und A. Albert in Wien publieirten in der

„Phot. Corresjp." 1887, S. 230 n 341 ein»' n^Mip Uobortragungs-

methode für r h o to z i n k o r a p h i e. Das auf einem Kalium-
chromatbad von 15—17 Grad R. empfindlich gemachte Umdruck-
papier (Gelatinepapier) wird nach der Belichtung trocken mit

einer fetten, mit Nussöl verdünnten Umdruckfarbe eingewalzt,

das Papier in Wasser gelegt, mit Saugpapier abgetrocknet und
mit einer farbkaltigen Sammtwalze eingewalzt, womit sieh das
Bild entwickelt. I)ie Copie wird getrocknet mit einem ge-

pulverten zu^^ammengeschmolzenen Gemisch von 10 Th. Asphalt

.und 1 Th. Bienenwachs eingestaubt, der überschüssige Staub

mit Baumwolle entfernt und die Copie mit der Bildseite nach
unten über einer Sfiirituslampe oiwärmt. Dann wird derselbe

durch eine conrentriite Alaunlo>ung langsam durchuezogon,

mit reinem Wasser ausgewässert, mit Saugpapier abgetrocknet

genommen, welches

31
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und auf eine erwärmte (40 Grad R.) Zialq)latte gelegt und
dareh die PresBe gezogen« Man befeoohtet die B&ekseite der

Oopie mit emem Schwamm, zieht aoofamale dnreh die Ftesse,'

legt ^e Platte durch 1 Hiniiten in kaltes Waaser und sieht

die Gopien ab.

Zar Photoadnkofrrftphle mittels Asphalt

bemerkt Gey met, dass nach dem Asphaltvet fuhren öfters

füiüö Striche verschleiert erscheineu, iiiau eutwickeit sie duieh

Bestreichen mit einem weichen Pinsel, der in eine Bfischung

vtn 3 Th. Terpentingeist nnd 1 Th, reotifieirtes Bensin ge-

taucht irt. Ausserdem gjbt er viele andere sch&tsbare Winke
in seinem Werke „Traite de gravure et impressien
sn r 8 i n 0**

. (Paris 1887. Oanthier-Yülars.)

Methode mit Chromat-Albumin.
Da auf Asphaltsehichten das Bild in Folge geringer Lieht-

empfindlichkeit häufig ziemlieh langsam copirt, was namentlich

im Winter sehr störend ist und manche ZinVfUznnstalten zur Em-
ftihrung electrischer Beleuchtung veranlasst hat. KlelQeren

Anstalten, welche diese Einrichtung nicht treffen können,

empfehlen die „Graphischen Künste" nach der Papierzeitung

1886, S. 1Ü61 das Eiweissverfahren nach folgender Vorschrift:

Das Weiss von 2 Eiern wird an Schaum geschlagen und
absetsen gelassen, wodurch man ein klares, leichdussiges

Albumin erhSli Dann mischt man 60 g destillirtes Wasser,

3 g doppeltehromsanres Ammoniak, 6 g Ammoniak und 9 g
Spiritus, gibt 25 ccm dieser Lösung zu 30 ccm Albumin und
filtnrt durch Leinwand oder Fliesspapier.

Mit dieser Mischung wird die gut gereinigte Platte über-

gössen und im Dunkol u zum Trocknen aufgestellt. Nach etwa

2 Stunden ist sie troi ken und kann in den Copirrahmen ge-

legt werden. Die Belichtung dauert im Sonnenlicht 1 bis

2 Minuten, im zerstreuten Licht 5 bis 10 Minuten, im schlechten

Wiuterlicht 15 bis 20 Minuten. Das Negativ braucht nicht

abgezogen zu werden.
Das „ühitwiekeln** geschieht in folgender Weise: Auf

einen reinen Farbstein wird gute BuchdruckCsrbe d&nn aos-

gewalzl Dann wäscht man den Stein, spritzt auf die Waise
einige Tropfen französisches Terpentin und walzt mit der so

verdünnten Farbe den Stein von Neuem ein. Die dünne licht-

graue Farbe wird nun wiederholt auf die erwähnte Zinkplatte
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aufgetragan. Nadidem letitere ö Minuten in reinem Waeeer ge-

legen, löst man die nicht belioliteten, also IdBlieh gebliebenen

Theile der EiweiBsscluoht • dureli Toreiehtigee Betapfen mit
mmm wassergetränktem Wattebausch und erhält ein zartes,

klares Bild. Dieses wird in der üblichen Weise mit Asphalt-

mehl eingestäubt und das Aetzen kann hierauf nach vorsichtigem

Anssohmelsen des Harzes &ber Weingeistflamme beginnen.

Sexueller Asphalt-Copirprocess (Cambination mit
Chrom-Albnmiu).

Bei diesem benutzt man die grosse Liehremj>ündlichkeit

von Ohromalbumin, welche mit zur Bilderzeugung auf Asphalt
verwendet wird.

Leon Vidal beschreibt im „Moniteur de Phot." (durch

Phot. Mitth. Bd. 24, 8. 99) einen photozinkographisohen Dmek*
frocess ftur Striobmanier, welche eine Gombination der von
'isch 1882 nnd Bingl8830 veröffentliohten ProceBse ist. Eine

Zinkplatte (^/o— l mm dick) wird mit verdünnter Salzsäure

(Spree) gereinigt, abgespült und mit Bing'» Flüssigkeit

(100 ccm Wasser gesättigt mit Gallussäure und Jod nebst 2 g
fester Phosphorsänre) oder einer Lösung von 25 £r Ga11ns?äiire,

10 g Gummi, 10 g Pho?phorsäiire und 500 g Wasser durch
^2 Minuten gelaucht, wodvirch das Zink die Eigenschaften einer

lithographischen Platte erhält. Die gewaschene und getrocknete

Platte wird mit Asphaltlösung (5 g Asphalt in 100 ccm Benzin)

Übergossen, getrocknet, darüber ein Üeberzug von 50 Th. ge-

aehlagenem Eiweiss, 50 Th. Walser und 5 Th. Ammonium-*
obromat auf der Drehscheibe dünn abergossen, an der Luft
und dann auf einer öO Grad C. warmen Eisenplatte getroeknet

und unter der Matrize exponirt (1

—

2 Minuten in der Sonne).

Die belichtete Platte wird in Wasser, das mit Anilinroth oder
-Blau gefärbt ist, gelegt, wobei da- Albumin sich an den
nicht belichteten Stellen löst, während das stehengebliebene

iinlosli'^hc Albuminbild sich durch die Anilinfaibe färbt und
deutlicher wird. Man spült mit reinem Wasser al>, trocknet,

badet in Benzin -Ter]M'ntinöl -Mischung (1 : 4), wodurch sich

der freiliegende Asphalt löst und die Meiallschicht hervor-

tritt, während der unter den unlüsliekcn Albumin geschlitzte

Asphalt intact bleibt. Darauf wird zuerst mit Wasser, dann
durch 50 Secunden in eine 3proc. verd&nnte Essigsäure gelegt.

Die Säure mift das Zink wenig an, aber genügend, damit die

1) MonitattT d« 1» Phot. 1888, 8. 108 nnd 112.
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srerin^en Vertietungen fette Schwarze festhalten. Nach dem
Saurebade wird die Platte gewaschen, gut getrocknet, die Ober-

flieh« mit Oel (oder Sehnirzt) elngerielken, wodvroh dasselbe

an alle oaekteii Mefallstellen dringt. Nach etwa V4 Stande
treeknet man die Platte, am alles überschOestge Oel xa ent-

fernen, iri^ht mit Wft«8er, um alles Albumin, und darauf mit

Bensin, um Allen Asphalt zn entfernen. Nach solcher PrÄ-
paration ist die Platte druckfertig, sie braucht nicht gummirt
zn werden und senilgt ^^in einfaches Einwfilzen mit fetter

Schwärze, um die Zeiehnunf^ erscheinen zu lassen.

Ferner beschreibt Geymet a a. 0. einen anderen Pm-
cess, wobei er die Lichtempfindlich keit des Chromgummi
mit der Widerstandsfähigkeit des Asphalt beim Aet^ien ver-

einigt. Die Zinkplatte wird zuerst mit Asphaltiösnng (3 bis

5procentig) übergosf^en, im Dunkeln getroeknet and dann zur

Bilderzeugung ein weiterer dünner Ueberzug yon Gamm! Ara-

bioamldsang (1 : 5) gemischt mit dem halben Vol. von Am-
moninmbichromatldsuDg (1:1) mittels eines Lappens gegeben

and nach dem Trocknen im zersfrenten Lichte nnter der Ma-
trize belichtet. Das Chromgummi ist sehr Iientern pfindlioh

und man darf nur im zerstreuten Lieht eiponiren. Man taucht

durch 8 Minuten in kaltes Wasser, wodurch das Bild ent-

wickelt und der darunter liegende Asphalt bloss irelegf wird.

Wird dann die Pl;Ute in eine Mischung von 25 Th. Benzin

und UM) Th. Terpentinöl getaucht, so lösen sieh nur die un-

gesciiützieii Stellen auf, während die unlösliche Bildschicht

Ton belichtetem Chromgummi die AaflSsong hindert. Das

Bild wird dann wie gewöhnlich in das Zink geätzt (Yergl.

aaeh Boese, S. 346.)

Zinkographie.

Gey m et beschreibt in seinem Werke .,Traite pratique

de jrravnre et Impression sur zinc par les proeedes helio-

gra})hiques" 1 Paris 1887. Verlag von Gauthier- Villarsj ver-

schiedene neue Methoden der Photozinkograph ie. Die
eine darunter gibt Platten, welche nach Ait der
Lithographien gedruckt werden. Er körnt zuerst die

dünnen Zinkbleche durch Schleifen mit rauhem Pulver, taucht

durch ^/a Minute in verdOnnte Salpetersäare (1 : 60), spült mit

Wasser ab aud taucht das Zinkblech in folgendes Bad: Ein
Absud von öOOTh. zerstossener Galläpfel, 5000 Th. Wasser,
worauf man filtrirt nnd lOO Th. Gummi, 100 Th. Phosphor-
säure und ö Th. Sslzsäure zusetzt. Man lässt in aufrechter
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Lage (ohne zu wasohen) troeknen. Das Zink wird durch diese

Behandlung fähig gemacht, welter zu dem Drucke in der litho^

graphischen Presse zu dienen. Man überzieht mit einer dünnen
Schicht von geschlagenem Eiweiff^, welchem man für das

Weisse je eines Eies 1 ß Amtnoniumbichromat zugesetzt hat.

Nach dem Trocknen wird hinter der Matrize durch 2— 12 Minuten
im zerstreuten Tageslichte; das Entwickeln geschieht durch

Legen in kaltes Wasser während 3 Minuten und taucht man durch

Minute in starken Alkohol, uoi die Seiiicht zu härten. Das
Das Druoken geschieht (ohne weitere Aetzung) in der litho-

graphieehen Presse, wo sieh das Zinkblech nunmehr wie ein

fithographiseher Stein verhalt; es iniiss Jedoch stets gnt mit
wässerigem Glycerln (1 : 10) gefeuchtet werden. Eine solche

Platte soll 2000 Abdrucke aushalten. Im Originalbnche 0ey-
met's sind viele Kunstgriffe hierbei angefahrt.

Autographlsohe Uebertragang.

Die Zusammensetaang der antographisehen Tinte ist un-
gefähr dieselbe, wie die der lithographischen Unte, nur das
Verhftltniss der Substanzen ist geändert: man vermehrt die

Menge des Harzes und Wachses und verwendet keine Schwärze.

Fi'ir autographische Tinte mischt man nach dem „Philadelphia

Photographer" No. 287: 6 Th. gelbes Wach?:, 4 Th. Schellack,

3 Th. Mastix, 2 Th. weisse Seife. — Für lithographische

Kreide: 25 Th. Wachs, 18 Th. Seife, 4 TL Talg, 1 Th. Schellack,

1 Th. Terpentin, 8 Th. Kienruss.

K orn -Um druckpapier für Kreidezeichnungen.

Das Korn -Umdrnckpapicr, wovon wir bereits auf S. 340
gesprochen haben, wird wohl bereits seit vielen Jahren ver-

wendet, aber in den meisten 1 ulien nicht richti» behandelt.

Das Üeberziehen auf der Presse hat nach den „Freien
EQnsten*' (1887, S. 74)) ebenso su geschehen wie bei dem
beschriebenen Verfahren, nur feuchte man bei mehrmaligem
Durchziehen den Umdruck nicht zu sehr an, besser man zieht

sweimal mehr durch die Presse; im Ganzen genügt es bei

einer guten Presse, wenn fünf bis sechsmal durchgezogen
wird. Sobald dies geschehen, säume man nicht lange und
ziehe das Papier trocken herunter. Hier lUeibt wohl blos die

Halftp di^r Kr^^ide auf dom Steine sitzen und gar keine Masse,

dies genügt aber, um dem Kreideumdruck die yoliste Kraft

zu geben.
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NAcbdtm das Pftpier* don, wie beoerict, noch dü HfiUI»

&eid6 ADfafoft, Ton am Steine weggenonuDon ist, darf dieser

nieht abgewaBcben werden, sondern mAn lasse ibn 5 bis 6 Mi«
nuten stehen, bis die aufgelöste Kreide getrocknet ist; dann
wird der Stein gmnmirt und, naebdem der Gummi getrocknet,

ftngeriebet) und weiter so behandelt wie Jeder andere Umdraek.
Yergl auoh 8. 349.

Photo - EnirraTlnir-Terfahren.

Während in Deutschland und Oesterreich die photo-

grapbiBchen Dmekelich^s wohl baopts&chlich mittels Zink-

Sittung hergestellt werden« wird in ^ord-Amerika eine ander»

Methode, das MPhoto*EngraTing-Verfahren*% vidfaeb

angewendet, welches leichter darehführbar sein soll. Die

Grundlage ist die Herstellung' eines erhabenen Bildes mittels

Cbromgelatine . wobei das Relief der Druckplatte durch Ab-
formen erreicht wird. E« i^t in den ,,rbot. Mitthoiliinircn"

Bd. 24, S. 37 9f']\v auslVihiiifh beschrieben. Eine mit einer

CollodionFohirht iiber/.ogene (jl;\?plntte wird mit 100 Th. Gela-

tine, 400 Th. Wasser, 25 Th. Zu. ker, 10 Th. Glycerin, 5 Th.

Ammoniak, etwas Lampenriiss und 7^/2 Th. Kaliumbichroniat

iiberzogen und ^^etrocknet; dann wird die Schicht an den

liünderu eingeschnitten, vom Glas herabgezogen und mit der

Collodionseite im Copirrahmen nnter einem Negativ beliebtet

(15— 20 Minuten in der Sonne). Die Folie wird mit der

Collodionseite mittels Eantschnklösang auf Glas befestigt und
mit warmem Wasser mit Hilfe eines Pinsels entwickelt, bis

alle lösliche Gelatine aufgelöst ist. Die Platte wird durcb

15 Minuten in Alkohol gelancht. Das Kelief wird mittels Gyps
und Pohriftgnssmetail abgeformt.

Eine nndere Art von dem ,.Photo-Eno:rn vi np:- Ver-
fuhren" l»esteht in der Aiifquellmethode. In diesem Falle

wird die Chroiii^^elatineniisehunor auf Glas aufiietragen und

nach der Beii*:htuiig in kaltes Wasser gelegt, wo die nicht

belichteten Steilen aufschwellen. Es kommt viel auf die richtige

Belichtung und gehöriges Welohen in Waaaer an. Weioht die

Behieht an lang» so runden sich die Striche nach oben ab
(etwa so: x"^^), so dass im fertigen Clichä nur die Spitsen

der Linien drucken würden ; nach zn kurzem Wässern sehen

sie etwa so / aus: bei richtigem Quellen haben sie die

Form /""\. Hierauf kommt die Platte in Chromalaunlösung

(1 : 50), man spttlt ab, giesst mit Gyps und Stereolypmetall aus.
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Autotypie. — Baehdniek in Halbton.

Moereh macht in den Photographic News 1886, S. 761
anfmerksajD, dass bereits Bulloch Brothers im Jahre 1865
ein englisches Patent darauf nahmen, ein Bild durch Ein-
copircn eine? Kornes in ein Diapositiv tau- Herstellung von
Drucken in H a] hton m an i er geeignet zu machen. Moerch
versuchte 187b eine Lichtdnickplatte (Aibertotypplatte) auf ein

gekörntes Ueberti"agung?papier zu übertragen und hiervon einen

Umdruck auf Zink oder Stein herzustellen. Im Jahre 1882
arbeitete er in folgender Weise: Er überzog Papier, welches

auf eine Glasplatte gespannt war, mit einer Lösung von 6 Th.

Gelatine, 60 Th. Wasser , 2 Th. Ammoninrnbiehromat und
2 Th. Ohlorcaleium und troeknete bei 50 Grad. Beim Trocknen
bildet sich durch Runzeln ng ein Xalurkom, welches von der
Dicke der Schicht, der Menge des Chromates und der Tempe-
ratur abhängt.^) Auf diesem Papiere wird nach einem Negativ
ein Abklatsch erzeugt, derselbe durch Stunde in kaltes

Wasser gelegt, wobei ein Pnnzelkorn entsteht und dann mit

Druckfarbe, welche mit Terpentin veidiinnt ist, eingeschwärzt.

Der Druck wird auf IMotnll eingedriu-kt und geätzt.

Die Firma Boussod ^ Valadou (Nachfolger vun
Goupil & Co. in Paris) legte der Societe d'Encouragement
sehr hübsche Proben Ton „phototypographischen Gravüren",

d. b. photograpbiscbe Bucndruokplatten (Kupferatzung) in

Halbtonweise. Tor. Davanne knüpft hieran im Bulletin de
la" Soeiete des Photograpbes 1886, S. 510 die interessante ge-

echichtiiche Erinnerung, dass Berch toi d im Jahre 1859 der

französischen photographischen Gesellschaft ein derartiges Druck-
verfahren beschrieben hatte, welches darin besteht dass eine

Kupfer- oder Zinkplatte mit Asphalt oder Chromgelatinc über-

zogen und unter einem photofrr;iph!«<'hpn T^ible belichtet wird;

hiernach wird eine mit feinen parallelen Lünen bedeckte Glas-

platte aufgelegt, neuerdinsrs belichtet und diese Behandlung
wiederholt, wobei mun ualur sorgen muss, dass sich die Linien

kreuzen. Dadurch entsteht eine in Netzmanier zerlegte Druok-
platte.

Jobn G. MosB in New-York stellt Aatoty|>ien in Zink-
fttKung ber, welebes Verfahren der Meisen bach '«oben

Autotypie ähnlich ist und „Mosstypie" genannt wird. Eine
Prol 0 dieses Verfabrens ist im Pbotograpbisohen Archiv 1886^

8. 201 beigregeben.

1) Nach andaren Angaben wirkt Zusats von Katriumaitrai itlT G«la-
Um gl«ielifihU« fttr die BnUtobung «Idm BaoMlkorneB.
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PliotoHthofjrraphle«

Zur Hoisfoilui»;; v.«n PlmtoliiiiographieQ benutzen Jaffe

& Albert in Wien f"lj;«Mi<lü8 Veifahien: Gelatinep ipier wird in

einem ChrombaUe hub 1<M)0 Th Waiser, 60 Th. Kai.ambichroiLat,

I2ö Th. Aceton oder Alkuhol und etwas Ammoniak bei 19 Gnd
senpibiiisirt, das Papier mit der Gelatineseite auf eine mit Feder-

wei»fi (Talk) abgeriebene Glaeplatte geprewt nnd getrockBct

Aul diusen Uebertragungsp »pier wird das BiJd m der i ekannten

Weise coplrt, entwickelt, emgeschwärzt und aaf Stein um-

sedruckt (Nach dem Photogr. Mitarbeiter S. 90.;

Mi^reh empflelilt zur Herstellung yon photolithograpbischen

UebertragungiMi reines Gelatinopapicr Er verwendet eine

ftUSterst baiie Farbe zum Einschwärzen seiner «jelatinepapier-

copien- sie besteht ans 5 Th Wach?, 1 Th Colophonium, 1 TL

Aspiuilt, 1 Th. UdkIi lukfaibe in Terpenlin gelöst. Diese Farbe

lägst sich sehr schwer gnt veith<>ilen, und wird nach dem

Voidunsten des Terpentinöls so hart, dass sie sieh nnr dann

Umdrucken liisst, wenn die Zinkplaite über 50 Grad C. (wie

Mörch si'lbst siu^iobt) erwärmt wird.
^

Das i:ntwiekeln selbst mu88, wie Möreh sagt, in wrmem
Wasser vorgenommen werden, weil er ein concentrirtes Clirom-

salzbad und reines Golatinopapier verwendet, welches ?<>hr

schwer die Farbe ton den Weissen abgiebt, so dass man Ftirk

reiben und oft recht warmes Wasser anwenden muss, um die

Cepie rein zu entwickeln. (Phot. Notizen löö7, S. oö.;

Vergl. ferner S. Hö3.

•

l mdruck von Husuik*s Papier.

H usnik's üebeitrngungsi^apier besteht an der wirksamen

Oberfläche aus einer Kiweissschieht, welche mit Chronisalzen

emrfindli.-h -emaeht und mit k a 1 1 e m W as s e r zu entwickeln

ist Man kann auch dieses Papier mit der harten iarbe von

Mörrh bearbeiten, nur muss man die Copien naeli

dor Hntwicklung auf beiden Seiten gut a^«P|lJfJ^

uii.i Hwa 10 Minuten in ein Bad Ton 1 Th. Alaun in 16 IJi.

Wi'^ser logen, hierauf wieder abspülen und dann erst zum

Trocknen aufhängen. Solche Copien lassen sich dann auch

auf erwärmte Zinkplatten Umdrucken, weil das gehartete Papier

nicht mehr klebt und sich daher>on der Platte abnehmen

lässt Wer diese Methode ausfahren will, dem empfiehlt Prof.

• Husnik anfangs eine nur etwa auf 30 üiad 0. erxvarmte

Platte zu nehmen, und erst dann, wenn schon die Copie alle
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Tonren In der PretM darohgemaeht bat, die Platte auf 50 bis
60 Gi'ad 0. zu erwärmen und währenddem die Cople stets za
feuchten. Man kann auch das Ganze in erw&rmtes Wasser legen.

Man k;\nn mit Hnsnik's Papier auch einen absolut
sicheren Umdruck erzielen, braucht Keine Wärme dnzu. und
kann die gewöhnliche Umdruckfurbe verwenden, riijer wenn
man eine zu weiche und fette ünidruckfarbe hat, diese durch
geringen Zusatz von Wachs und venezianischen Terpentin ver-
bessern.

Das Wichtigste jedoch ist nicht die Farbe, sondern das
Ohromsalzbad, welches niolit zn eoneentrirt sein daif, sondern
b((ebstens 5 Proc. Kaliumbiohromat enthalten soll, damit die
Schicht in den Schatten nicht zn hart wird nnd die Farbe
leicht abgibt.

Indem man auf 1 Th. Chromsalz 14 Th. Wasser nimmt,
lind 4 Gewichtstheile Spiritus, so bekommt man beiläufig eine
soll he Lösung. Sollte jedoch der Umdruck noch nicht ganz
gelingen, d. h. sollte noeh Farbe auf der Copie zuriiekbleiben,

so nehme man 16 Th Wasser und 4 Th. Spiritus und man
wird finden, dass dann alle Farbe von der Copie auf das
Zink übertragen wird.

Die Vertheilung der Farbe auf den spiegelglatten Um-
dmckpapieren, welche anf Glas getrocknet wurden, läset sich
am besten mit der Sammtwalze einschw&rzen (Husnik, Phot.
Notizen 1887, 8. 57.)

Fhololitbographien in Halbtönen

stellt Husband her (Phot. Wo-honbl. 1887. S. 203; ans Phot
News. 1887, S. 290), indem er Papier auf einer Lösung von
IH Th. Gelatine, 4 Th. Kochsalz in 100 Th. Wasser schwimmen
lässt lind bei 16 Grad C. trocknet. Es wird auf folgendem
Bade (durch Schwimmen) sonsiljilisirt: 48 Th. Kaliumbiehrumat,
24 Th. Chlornatrium, 10 Th. gelbes Blutlangensalz, 1440 Th.

Wasser; dann trocknet man im Dunkeln bei 21 Grad C. Die
Belichtung im Sonnenlicht ist 3 Hinuten Dann legt man durch
10 Minnten in kaltes Wasser, bringt auf eine ebene Unter-
lage und trocknet das gekörnte Quellrelief mit Fliesspa|>ier.

Hierauf wird üebertragungsschwärze (aus 1 Th. Wachs, 1 Th.

Stearin, 1 Th. Barz, 8 Th. Kreidedruckfarbe und Terpentinöl
bis zur Rahmeonsistenz) mit einem Schwamm eingerieben, mit

einer Walze übergangen; dann in ein schuachos Bad von
Tannin und Kaliumbiehromat gebracht, zwischen Fliejspapier

und dann an der Luft getrocknet und durch einige Minuten
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belichtpt. Mit pxup.t wä^seripen Oxalsfiurelösnncr (1 : 100) wird

n'ui das Biatt mit einem Schwamm einmal gefeuchtet, zwipohen

ir'iiosfjpftpier nbgotroc-knet und in dor Pres^Je mit dem Stern

mehrmals durclig^^/o^^fii und das Blatt we^zgenommen. Der am
Stein bleibende Urndniek wird ^immirt, einige Stunden bei

Seite gesetzt und eingewalzt. — Das Korn wird gröber, wenn
man mehr Blutlaugensah nimmt und bei höherer Temperatur

Iroolniet

Vergl ferner 8. 353.

Heliogravüre.
Zur liorsteliung von HeliograTuren nach Klic's

Sysieiii, wobei ein Figmenlbiid in Kupfer mittels Eisen-

chlorid eiiiireätzt wird, empfiehlt Geymet^} das Leimbild

(l'igmeiitbildj iu härten; er taucht die Platte mit dem aufge-

tragenen Pigmentbild in ein Alaun bad (1 : 10) und daraaf

in starken Allcohol. Als Aetze schreibt er Tor: 10 Th. krystalli-

sirtes Eisenchlorid, 100 Th. Wasser und 1 Th. Saksanre.
Ueber Erzeugung von Staubkorn bei helio-

graphisohen Eu pferplatten berichtet der Heraus«
geber in der „Phot. Corresp." 1886, S. öll. Er führt an,

das8 die Methode mittels Aetzung Kupferplatton in gekörnten

Tonnbstufungen herzustellen zuerst in Deut seh i and vor mehr
als KHi Jahren durch Stapart's „Die Kunst mit dem Pinsel

in Kupfer zu stechen" bekannt wurde. Das Korn erzeugt

Stapart, indem er Salz auf die mit dünnem Firniss überzogene

Platte stäubte und danu das Salz mit Wasser löste. (legen-

wärtig erzeugt man das Korn dnrch Anfstanben von gepulvertem

Asphalt (oder einer geschmolzenen Mischung von 1 Th. Eolo*

phonium mit 1 Th. Sandarack oder Vs Mastix). Das Han*
pnlvcr w ird in einem Kasten von 1— 2 m Seiteulange gebracht,

der Staub mittels eines am Bod^^n angebrachten Blasebalges')

oder einer Welle mit Schaufeln oder durch Umstürzen und
Drehen des ganzen Kasten? nnfgewirbelt und einige Minuten
gewnrtet bis der grobe Staub zu Boden fällt. Dann weiden
die Seitenwände abgeklopft, eine am unteren Theile des Kastens

befindliche Klappe geöffnet und die Platte horizontal in den

Kasten gelegt; der darauflall ende Staub bildet das Korn. Der

1) e V ni e t . Traite }>ratlqu« de gT»viir« et tmiiretilDii sur sioe. Tairie

18S7. (Oauttiier- Villar«.)

*) DMtit dor Stsuh nicht ent den Spelten des Keeten beNmetril*,
•wird oben eiri kleines Fensttr mit feinem Gas-Zeu^; (wie es die Müller
benutzen) und Baumwolle augeUraciit , vie Verf. bei Berra Aogerer aod
OSeehl In Wien aab.
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Harzstaub wird über einem Rost miitels Gas-, Weingeist- oder
Kohlenfeuer angepohraolzen. Die so vorbereitete gekörnte Platte

ist nun zur IVhrrtra^ung des photogr. PigmentbiNie?^ geeii^net.

Die Tf'iii p r atiir der A etzf 1 üssi gkeit i Kiscnchlorid)

bei der heiiographischeii Kupteriitzung (nach Kiie) ist von
grosser Bedeutnnff. Die beste Temperatur ist 15 Grad R. (Phot
Mitarbeit. Ibö6, S. 5ü.)

Ueber die Behandlung der heliographischen Eupfer-
platten (naeh Elid's Proceas) nach demAetzen b^sehreibt

der „Phot Mitarbeiter" 1887, 8. 2 folgendermasBen: Manweieht
die Platte in Aetzkali -Lösung, worin die Pigmentsohieht eioh

von selbst oder mit Hilfe eines weichen Schwammee löst.

Darauf folgt Abspülen und ein Bad Ton Essig nnd Salz: die

Platte wird «int abgespült mit einem weichen Lappen trocken

getupft und sofort mit Terpentin übergössen.

Bp!ii) ApfzPTi von M eta 1 1 ]i 1 a tten kann man um
dieselbe einen eihaijenen Kand von Kiebwachs geben, um die

aufgegossene Aetze zusammenzuhalten. Als gutes Recept eines

K 1 e b w a e h 8 e s kann , wie der Herausgeber in der ,,Pbol.

Corresp." 1886, S. 513 mittheilte» dienen: 16 Th. gelbes Wachs,
8 Th. Sehnsterpeeh nnd 3 Th. Tenetianisebes Terpentin, welche
Eusammengescnmolzen, in kaltes Wasser gegossen und dann
tftehtig geknetet werden.

Das Naehätzen heliographisoher Eupferplatten kann,

wie der Heraasgeber (Phot. Corresp. 1886, S. 513) ver-

öffentlichte, auf folgende Weise geschehen: Man sättigt nach
der ersten Aetzung mittels einer ^rlatten Lederwalze die Ober-

tlnehe der Platt*» behutsam mit letter Farbe und erwärmt, nm
die Farbenkörperchen zu sehlicssen. Die zartesten Tone be-

decken sich mit Farbe und die tieferen Töne bleiben offen

nnd können 1— 2 Minuten mit Eisenclilorid nach geatzt werden.

Oder man übergiest die Platte naeh der ersten Aetzung mit

einem dnrehsichtigen Aetzgrund (welchee^ähnlloh wie OoUodfon
amfgegossen wird) nimmt dann an den Stellen, welche kraftiger

draeken sollen den Deekgmnd meehaniseh weg. Hierauf wird

mit Salpetersäure nacbgeätzt. Die stärkeren Tiefen der Helio«

gfayflre werr^en zweimal geätzt.

A. J. Bouit gab eine neue Methode der Heliogravüre
mit Hilfe harzsanrer Snlze an rPbot. N^wr. 1887,

S. :-^31; Phot. Woehenbl. 1887, Ö 214). Er fällt vme neutrale

Lösung einer Har/.seife mit Magnesiumsulfat oder -Chlorid,

wäscht und trocknet den Niederschlag. Diese harzsanre Magnesia

löst man in Benzol, Aethcr, Chloroform, Schwefelkohlenstoff

oder dergl., überzieht eine Glas-, Metall- oder Steinplatte
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damit un<? exponirt unter einem Negativ dem Lichte. Die be-

lirht^^t^^n Stellen wer^pn in obigen LösTinErsmittein nnlöslieh

und man kann ein Bild entwickeln; dmeL^Qn werden die be-

licht<'ten ?on Natriomhypochloritsäuren und Alkalien ange-

griffen Dauerhafter bei Aetiunsen soll eine Schicht aus

1 Th, Kautschuk, 15 Th. harzsaurer Magnesia und 84 Th.

limzol wirken. Wendet man als Lösungsmittel der Schicht Benzol

«n, loktiin man, ohne in ftixen, m:i fetter Sehw&rze drucken.

B. Soherer legte einea von ihm oonetmirten Breh-
»ppsrai Yor, auf welchen die Platten gelegt werden, um sie

mit dünnen Schichten von empfindlichen Piiparaten zu über>

ziehen und den Ueberschasa wegzneohleudem. (Phot Corresp.

1887, S. 10; mit Figur)

üeber Aetzen und Kadiren auf Kupfer im Allge-

meinen schrieb Koller in dem eropfehlenswerthen Buche:

Technik der Kadirung 1888 (Wien. Harleben).

ClnlTMioplnstlk. Teraiekebi nnd Tereohnlten der
Draekplntten.

Ueber Gnlyanoplastik mit Dy namobetrieb in

der Wiener Hof- nnd Staatsdniekerei schreibt Begiemngeratk
0. Volkmer folgendermassen : Für die Kupfernieder-
schlagung ist eine Schuckert'sche Fiachringmaschine der

Type GN mit 750— 8(X) Touren und Consnm von etwa 2 Pferde-

krnft in Betrieb. Damit wird ein Strom von etwa 180 bis

200Ani{M're Intensität und 2 Volt Spannung geliefert. Zum
Vernickeln und Verstähl en der Druckplatte ist eine

Maschine der Type NN'^i^ mit 900 Touren bei Consum
von einer Pferdekraft in Verwendung, womit ein Strom von

60 Ampere Intensität und 2 Va Volt Spannung geliefert wird.

(Fig. 109.)

Die elektrischen Badgefässe beetehen ane efturefeetem Stein-

xeng, das Bad selbst für den Kupfemiederschlag aus einer

20proc. KupferritriollOsung mit Zusatz von 3 Proe. Schwefel-

säure, indem neun solcher Bäder (1. II, III) in drei Gruppen
gestellt sind und in jeder Gruppe die Anoden der drei Bäder
und die Kathoden parallel sreschaltet 'A'f^rden

,
dagegen dann

die Schf^ltung der drei Gruppen unter sich hintereinander

angeordnet stehen. In diesen neun Bädern befinden sieh

36 Kathodenplaften von 1512 cm'-^ Fläche, d i. mit zusammen
54 43*2 cm-^ Kathodontlächen, auf welcher sich in 10 V/^ Stunde
Arbeitszeit etwa 7,2 kg Kupfer niederschlagen. Die Gesammt-
schaltnng der Installation ist aus Fig. 109 ersiehtlich.
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Um die Ihnekplatte gegttn di« AbDntrang beim Drnoke
widmiandsftliiger va maonen, wird •ieverstahlt oder e r-

Ti ! c k e 1 1. Das Vernickeln hat sich insliesondere für den Dmok
von österr. Creditpapieren sehr erspriesslich gezeigt, weil z. B.

Yon einer yerstählten Druckplatte 10000 bis 15 (XK) tadellose
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Abdrftoka genommen werden können, von einer Terniokeltoii

dbgepen 40000 bis 60000. Die Vernickelung wird in

der Weise hergestellt, dass beim Copiren der Hocbplatte behufs

Herstellung einer nenen Druckplatte, auf der versilberten Hoch-
platte zunäehst durch 4 Taüe eine papierdicke Nickelschichte

niedergoschlajion und dif^ Platte dann für die weitere Herstel-

luni: in ein Kupförbad ul»iMsetzt wird, und in df^msf»lben durch
Aiiuachsenlassen von Kupfer auf die fiir die Druci^piatte nöthige

Starke gebracht wird.

Zur Härtung von Heliogravüren oder anderen

Enpferdruek platten empfiehlt C. Hiteemann (Phot.

Mitth. 1886, S. 303) anstatt der VerBtahlmig einen gaWani-
eehen Cob al t -üebercu g: Ein Bad von 10 Th. Cobalt-

Sulfat, 25 Th. Salmiak, 1000 Th. Wasser, welches anf 40 bis

ÖO Grad C. erwärmt wird; die Platte wird 3 bis 4 Min. ein-

getaucht, während man sie mit einem Stnck Zink berührt.

Ueber Verfttählnng 8. S. 327.

Chromosfaikotypie, Chromoxylograplile und Farb«iillelit>

draek n* a*

Die Methode Ton Angerer nnd 0deohl in Wien, Farben-
drnokplatten für die Bnohdrnokpresse mittele Fhoto-

zhikotypie herzustellen, wird vielfach angewendet nnd es ist

für Tcxbilder von um so jirösserer Bedeutung, als mit nur

vier Platten (Gelb, Koth, Blau und eine schattirte Platte in

Braun) eine vollständige Wirkung erzielt wird. (Vergl. die

Mittheihmgen von C. Anderer auf S. 145 unseres Jahrbuches.)

Es ist von Tnten^sse. dnt^s die ähnliche Methode dos Farben-
Hoizsehnittes (Chromoxyiographio) p^loiehfalls in Wien bereits

vor 30 Jahren von Knöfler auf xUue^ung von C. Dittmarsch
(ver^l. Buehdruckerzeitung 1886, S. 27) besonders gehandhabt
wurde. — In ähnlicher Weise stellt Ose. Consee in München
„photomeohanische Chromolithographien* her.

Goupil in Paris erzeugt photographischen Farbendiuek
mittels Heliogravüre, indem er eine Enpferplatte mit den vw*
schiedenen Farben einreibt nnd mit einem einzigen Abdruck
das farbige Bild erhält. — Ed er tbeilt die Geschichte des

bunten Kupferdruckes in der Photographischen Correspondeni
1886. 8. 402 mit und erwähnte, dass Le B) o n d in Frankfurt ;\. M.

im vdriiren .lulirhnndert (um IT'^O^ zuerst versucht hatte, bunte

Drucke mit drei oder vier kupferplatten in Aquatinta* Weise
herzofitellen.

. j i^ .d by Google



ChrQBioaiiikolTptei Ohirompsylo^nphia, VavbnUelitdnMk «. a. £03

Die Herstellung des litiiographischeii Buntdruckes itl adir
mannigfaltig. Man bedient sich der Tneohflächen, Feder- und
Kreidemanier und erreicht Abstufungen und Uebergänge durch
porj?fältige Punkt- und Striehlni^en. Diese. Art der litho-

graphischen Technik ist für Körper, Auge und Geist sehr an-

strengend und man bedient sich daher verschiedener Verfahren
zur Herstellung dieser Arbeit auf mechanischem Wege. Ein
bekanntes Hilfsmittel ist z. B. Anderer & GöschTs „gekörntes
Kreidepapier** oder sog. Sokabepapier (s. S. 340).

In den letzten Jahren tauchte das amerikanisohe „Printing

and Sharing Medium*' von Daj in New-Toik neu a«f. Bei
demeelben werden vmehiedene Gelatineplatten angewendet,
welche eine sehr sorgfältige Beliefyressung in zahlreicbAn

Pwikt- und Strichlagen haben, in verschiedenen üebergängen.
Der Lithograph walzt diejenige Platte deren Straetur ihm
gerade passt, leicht mit Farbe ein. Dabei nehmen die er-

habenen Structurtheile Farbe an; man legt diese Platte auf

den bleiü und reibt (mit Hilfe einer Gummirolle oder eines

Achatstiftes) die Structur der ßeliefplatte da ab, wo sie als

Schattenton, als Wolkenbildiino: oder Hintergrund etc. erscheinen

soll. DicEini ichtuiig ist exact und man erreicht auf diese Weise
dasselbe, was man in früherer Zeit nur durch anstrengende

Arbeit erreiohte. (Dittmarsoh^s Bachdniekeraeitiingl887» S. 135.)

Vergl. aneh S. 357.
Charles Eckstein io Haag führte ein Steindruck-

Verfahren ein, das er „Photo-Aquarell" nennt, bei welchem
der Druck, nnter Zuhilfenahme der Photographie von geätzten
Eastersteinpii hergestellt wird. Es wird zuerst ein photogr.

Negativ hergestellt. Behufs Anfertigung eines Drii-kpfeines

für Eoth, Blau und Gelb werden drei gktt geschliffene StoinA

zunächst gummirtund darauffolgend eine gleichmässig vei-theilte

dünne Schichte einer Asrhalt-Composition ^bestehend aus

Asphalt, Wachs, Stearin und einer Auflösung von Soda) auf-

getragen, welche die Einwirkung jedes Aetzmittels widersteht.

Wenn diese Sehieht eriiirtet iit, werden mit einer Baatrir-

maiehine dnreh der ganze Obeifiäohe parallele oder gekrenate
Linien gesogen (8—10 Linien pro Millimeter). Hieranf ^d
das photogr. Bild auf den Stein übertragen und dann jene
Partien, welche im Dnieke mit der betreffenden Farbe rein
erscheinen sollen, mit Asphalt -Composition gedeckt worauf
man ühpv die ganze Steinoberfläche eine Mischung von Wasser,
Salpetersäure und Alkohol schüttet und nach ^'2 Min. abspült.

Um ferner die einzelnen Farben in verschiedenen Tonabstufungen
zu erhalten, wiederholt man dieses Aetzen, indem man vorher
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j<M](-mnl jene Theiie, welche bereits genügende Tiefe besitien,

mit iiesetvage deckt, mit welchem VorgBxige so lange fortge-

führen wird, bis mftn die AeUung f^r die zu erzielende

dunkelste Färbung? erreicht hat. — Nach beendetem Aetzen

und AbgptÜeQ des Steines wird die Beservage und der Asphalt-

flbemg mit Terpentindl entfernt nnd kann nun die Farbe wat»

getragen werden. Der Abdmek eines nnf diete Art dmck-
nhlg gentcliten Steinee xeigt alle Tonabetnfongen nnd die

Gombinataon der drei verschiedenen Farbensteine gibt alle

wünschenswerthen Farben. (0. Vollciner, Fortsobritte der

pbotogr. Teehnik 1887.)

Chromosinkographi e in Farben, welehe in der

Buchdruckerpresse hergestellt werden, stellt insbesondere die

Firmn Anirerf»r nnd Oö?chl in Wien her. wolohe mittels

ihres Photozinkotyp- Verfahrens in Haibtonmanier aiuh farbige

Bilder in Halbfon von fünf oder mehr verFchiedenpn Farben-

Cliches herstellen. Wir verweisen auf den wichtigen Artikel

des Herrn 0. Angerer in dem vorlie^nden „Jahrbuehe"

S. 145. — Auch Gey in et gibt in seinem mehrfach erwähnten

Werke „Tndt^ de gravnre et impreeeion snr zino** (Paris 1887.

Ganthier- Vllhira) bemerkenewerthe Anbaltsponkte dber die

«Obromosinoograpbie en relief**, wie er es nennt,

beschreibt die wichtigsten zu derartigen Drucken geeigneten

Farben nnd hftnflg angewendete Farbennisohnngen.

0. Hösch erhielt ein Patent auf ein Verfahren znr Her-

stellung^ farbiger Lichtdrucke (s. Phot. Mitfli. Bd. 24, 8.74).

Yergl. anoh S. 375.

Oscar Pustet gibt in der „Photogr. Corresp." (1887,

8. 165; aus „Graphische Künste") eine genauere Beschreibung

seiner III ustrationszurieh tnng auf chemisch-
mechanischem We^^e. von welcher Methode wir zuerst

im 1. Jahrgang unseres „Jahrbuches*" (für 1887) berichteten.

Die Reinigung von Messinglinien bei Buch-
druck dich e soll nach dem Gebrauche mittels eines nassen

Leinwandlappens und nach dem Trocknen mit einem in Petroleum

getränkten Lappen erfolgen. Um allenfalls angesetzten Grün-

span zu entternon, wird das Einlegen in ein Gefäss mit Essig

während einiger Stunden empfohlen. Mit unverdünnter Essig-

säure geht der Keinigungsprocess noch schneller von statten,

doch ist hierbei wegen der atzenden Wirkung der Essigsäure

Vorsicht nöthlg. (Dittmarsch*s dsterr.-ungar. Bnohdrucker-
zeitung 1887, S. 109.)
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Fatente auf photographisohe Gegenstände.

A.

Verzeichnlss der in Oesterreieh-Ungrarn In Kraft
l^steheuden Patente auf photographische GegeustUnde*

(Zusammengestellt von dem bestens bekannten behördl.

antoris. Bureau für Patentan^elogenheiten J. Fischer, WienL
Maximilianstrasse No.5.)

Ihtgen Simly. Neuerangen in der Anwendung künstlicher

Belenehtung für photographisohe Aufnahmen.

Dr. Fugen Albert. Herstellungeu voii Kadirungen ohne
Aetzung und Beproduction mittels eines der bekannten
photographisehen Druekverfahren.

C. F. Enipp S Ckmp, Photographiehalter

Carl Demmelhauer. Bilder- u. Photographie-Bahmen in Form
von Bilderständern oder einer Biumentopfverkleidung.

WäUer Damry Afred Ledue, Objeetiv-MomentversehluBS

an photographischen Apparaten.

Denü'FouiUet, Einsteilvorriehtang fär die photographisohe
Camera.

J. p. Möller & J. S. Möller. Photographisohes Collodium-

yorfahren zur Erzioiung höherer liiohtempündliohkeit und
Haltbarkeit der präparirteu Platten.

G-eorge Eastman cl W. Walker. Vcrliessorter Apparat, um
lichtempfindlich« Blätter oder Streifen zu exponiren.

—- Gelatineplatten für photographisohe Zwecke und Verfahren

zu deren Erzeugung und Verwendung.

Louis Jacques Henri Cellerier. Verfahren der Herstellung

vou Kohienphoto^-rai'hien mit Farbendruck.

^
Mnanuel Falk. Verfahren zur Herstellung abgetönter photo-

graphischer Reproductioneu für Druckplatten.

32*
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JT. Geesherger u. Gerutet Frhrea, Eioktro-Retonchear ftkr

Wphotograpbiiehe Platten.

miam Henry Guiüebaud. Verfahren znr Herstellung von
Bnsrelief^, Sledaillons, Formen, PaD^n, llAtrlseji efe. fär

Jlio^itd-^ SfUfinrls. V«^rbcs8erter Apparat zur Aufnahme von
Trurkinplatt*'!) n lei Häutchen vor, während und nach der

Exposition uud mm Zwecke des Auswechselns derselben in.

der Camera.

Josef Wanam. Coostraetton der Camera an photographischea
Apparaten, genannt: „Comfort-Reiee-Camer»**.

Eduard Kunkler u, Jacques Brunner. Neuerungen in dem
Verfahren und an den Apparaten snr Hentellnng Ton
Fliehen snm Drucken oder Aetzen mit Hilfe der Photo*
graphie.

Ettgenio Zuceito, Verfahren snr £rzielong von Abdr&eken
nach Photographien.

L H. Philippi. Verfahren ztir Reproduction von Holzschnitten,

Zeichnungen u. s. w. auf Metall unter Beihilfe der Photo-
{rnqihie.

Th<'o'lor Sehmiät. Neueningen an Photograph iebaltern.

Brühl (fe Scherzer. Verstell bare Photographie- und Bilderrahuiea.

Theodor Münch. Photographien- und Bilderständer.

Fritz Neuber, Verstellbarer Lichtrahmon für transparente

Photographien.

Hermann Oehmike und WilMm 8ehr(fder, Photographien*

etäiider.

Moriz KeUsd^, Tourniquet xum raeceeeiven HeiTortreten-

iaesen von je zwei oder mehreren Photographien oder
Annoncen oder leuchtenden Bildern. (Erloschen.)

Wühelm Winter, JsSraengnng photographieoher Abbildnngnn
auf Webstoffen.

Alphonse Loiseau cf- Baptiste Germeuil-Bonnaud. Lorgnons,

Feld-, Opern- und Älaiinojrläsor, welche gleiolueitig f&r

photographische Aufnahmen geeignet sind.

Josef Löwy. Neue Erzen^iungsmethode von farbigen Biidenit

genannt „Chromo-Heliotypie".

Oswald Müh. Photographische Circulations-Cassette.

Josef l'lrnn-. Verbesserung in der Herstellung photogra-
phischcr Kmulsionen.

Georg Mmscnhach. Neuerun<ren in der Herstellung photo-

graphischei Platten für Hoch- und Tiefdruck-Olich^s u. dgL
11. Mader, Photo^^raphische VV^eohselkassette.
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'^Pktt^^^'

Emulsion auf photograpliiteha

Ludwig Maimatm. Bolief-Photographiwi.

^u7nS^'
KttntUiehe Bekochtungen f«r photographiscii«

Wilhelm Rausch. Liehtpansverfiihrtti
C. i^e^?f,rm. Sessel für Photographen.

^atenfol
^^'^ PhotograpWen in Brief-

Joha?m Bartos. H.'liogravüren

^^TL^^^f^- Herstolluncr mehrfarbiger Bilder

^ Photographische Ooy.irrahmen.

^ (J<'^Ver). Steife Emiilsior/^häntf^

gmpLbe ZwSr*
I^iehtemphadüches Pap.er für pkoto-

NapoUrn Om«. Camera obeenra für photo-raphische Zwecke,
-«gnair Brx^er. Photographie-Schliisselkopf.^incA Ssfttfncr. Das Negativ fui Photographien anfertigen

fEmSionTo Äck^^^^^^^^^^^^
pl^otograplusche

^wfe.^''"'**'
®^«^»<*- Apparat ftr photographische

^r/^/Yzr^/ Tm^Äein Photographiseher Tasohenapparat
Gvstav Url & Söhne. Piiotographiestander.

B.

TeweichiilBS der Patente in Oesterreich- Lnjrarn
.«»f photoffmbisehe Gegenstände (erloschene Patente

iiibepniffeii) Tom Jahre lb80 an.

S Goldschmidt Erzeu-uni: eintöniger oder mehrfarbiffer
Universalhintergründe fiir photographische Zwecke.

C. 0. Paget. Verfahren zur Herstellung von Buutphotographien.
Franziska Durand. Verfahren, um Photographien mit Oel-tarben zu bemalen und auf Leinwand oder Heiz aufsuzieben.
Friedrich Fietzner. Verbesserte« Verfahren zur üebertragunff

. ?«ia Photographien aaf Qiae, ^ ^
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Jeremiah Gwmey. Verbesserungen in der Behandlung von
pbotographischen und andern Bildern, welche auf Papier
oder duobdriofirbftren FaierttoiTen gedrokt sind.

John Bobvri Johmon, Yerbeseenuigen in der Fiilmkation

und Erzeugung photographiecher Bilder.

J. Ä. Knapp* Verbesserungen an pliotographieohen Linsen.

Q, E. Alder u. J. A, Clarke. Verbesseningen an den MitteLn

und Vorrichtungen zur Erzeupin^ eines kräftigen ktknetliehen

Lichtes für photivjraphische und andere Zwecke.

Germeuil- Bonyiaud, J. B, Verbeeaeruogen in der Chromo-
Photographie.

Henry E. Ihifour. Verfahren zur Herstellung von uuver-

änderlicheu farbigen Photographien auf Porzellan, Steingut,

Glaa.

TT* Sehoarx, Apparat snr Amiehinalime von photo*

graphischen Bildern.

Joief WanauB. Verbesserte photographiiehe Camera obsooia,

genannt „Wanaus' Patent-Camerfi".

Qu^v Eadda. liligenthQmlioher Momentvenchluei Akr photo-

graphische Objecte.

raten zur Krleichtei unir des Enthüllcns und Verhülleus der

zu photographischen Zwecken angewendeten Linsen.

L^ofi Favre. Verfahren. Farben auf Photographien anzubringen.

J^ynilie Olive. Trauen ahmen für Photographien.

F. C. Jo8Z. Chemisch -mechanisches Vei fahren, um Photo-

graphien zu fiziren nnd ihnen zugleich ein, den Oelgemälden
ühnliehee Anseehen zu geben.

Gustav Lerl A Söhne, yersehlebbarer Photographie-Bahmen.
Bichard Schröer. VerbesBemngen an photographisehen

Moment-Aufnahmen.
Cliridian Louis Corbassiere u. A. J. Liebert. Herstellung

photogr^phischer und grapiüscher Abdrücke, genannt

„Christian- Verfahren'*.

Dr. W. H, Vogel. Verbesserungen in der Herstellung photo-

graphiseher Kiiinlsionen.

Josephe üiaine, A. Durand u. Sallonier de Chaiigny^ Neues

Verfahren der Photographie in Farben, genannt „Photonature".
JoM^phe Lefewvrier, Photographischer Apparat zum Operiron

im Freien.

Menri van der Weyde. Verbesserungen in der Beleuehtungt-

art für zu photogniphirende Objeete.

Wenzel Langmann, Photo Iinographie, d. i. Stoffunterlagen

und Präparate zur Erzeugung vonPhotographien auf Siurting.

pneumatischen Appa-
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X. M. Wilhelm Winter & Comp* Eigenthttmlieh präparirte

Photofrraphien auf Webstoflf.

Elias Ellinger. Verfahren &ar Herstellung photogrftphisoher

Platten.

£enecke, Fischer u. John Fran ck. Verfahren zur Herstellung

on Reliefplatten für Hochdiuek auf photogiaphischem Wege.
Dr. E, Ä, Jiut, Maschine zum Präpariren sogenannter end-

loser Papiere fttr photographieclie Zwecke.
Johann Langhana, Photograpbie-Cartons mit fftr sohriftliohe

Mittheilungeii reservirtem Baume.
Friekmaen & Becker, Verfahren zur HerBtellung von bieg-

samen Platten, als Ersats f&r Glas Älr photograpbisehe
Zwecke.

W. TT Guillebaud. Verfahren zur Herstellung von Basreliefs,

. iMe iailions, Formen, Punzen, Matrizen etc. für die Photo-
graphie.

Faul Ronaix. Verbesserungen an photographischen Apparaten
mit eingefügten Cuvetten.

Thomas BammB, Yerbesserter Apparat zur Aafnahme von
Troebenplatteo' oder H&ntchen vor, wfibrend und naeh der
Exposition nnd znm Zwecke des Auswechsel&s derselben

in der Oamera.

Josef Wanam. . Oonstruetion der Camera an pbotograpbiseben
Apparaten, genannt „Comfort- Reise-Camera*'.

Eduard Kunkler und Jacques Brnriner Neuprun*z:on in dem
. Verfahren und an den Apparaten /ur Hersteilung von

Flächen zum Drucken oder Aetzen mit Hilfe der Photographie.

-J^enio Zuccato. Verfahren zur Erzieluug von Abdrucken
nach Photographien.

X. IL. Fhilippi. Verfahren zur Keprodueüoü von Holzschnitten,

Zeichnungen a. s. w. auf Metall unter Beihilfe der Photo*

graphie.

-IVofiel S Koeh, Oonturairliober meohantscher Copirrahmea
fdr Lichtbilder (Photographien etc.).

Theodor Münch. Vorrichtung mm Halten von Photographien,
Zeichnungen, Kupferstichen u. anderen flachen Gegenständen.

Theodor Schmidt. Neuerungen an Photographiehaltern.

Brühl dt bcherz&r. Verstellbarer Photographie- und Bilder-

rahmen.
Theodor Münch. Photographien- und l-lilderstcänder.

Eritz Neuber. Verstellbarer Lichtrahmen für transparente

Photographien.

Marmamn Oehmieke u, Wühdm SchrCder. Photographien*

stfinder.
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Moriz Kvlischer. Touniiquet znm fnoeesf^iven Hervortroten-

Kißsen von je zwei oder mehreren JPiiotographieJi oder
Annoncen oder leuchtenden Bildern.

liichard Schröer. Erfindung, photographische Abbiidunsren

auf Holz, Papier, Leder, Eautschak, Gewebe, PorcelUn,

Slnngat, Metalle, Stein und duH Terwandten Stoffen tu

enetgen.
Wühdm Winter, Snengnng pliotognpliiBelMr Abbildongen
»«f Webstoffen.

Alphofm Loiseau u. Jean B. Germeml'Bminaud. Lorgnons,

Feld-, Opern- und Marinf^srMp^^r. wf»lche gleichzeitig for

pbotogramii»ehe Aufnahmen geeignet sind.

Stefan Oläal. Verf-ihren zur ]>hoto?raphi scheu Anfnahme
von EiBenbahaßcenen iiiaeibalb des Atelier?.

Joseph Löwy. Nene Erzeuguugsmeihode von tarbigen Bildern,

genannt „Chromo-Heliotypie".

Directe photographisehe Aufnahmen in Eornmanier zur

Hmtollnng drnokfthiger Olieh^s.

OewM Müh, Photographiflohe OirenlationMaeiette«

J0eef Flmer, VerbeMernngen in der Hersteliiing photogra-
pbisoher Emulsionen.

J. J. Muüfui «. Pierre E. Lamy, Verfahren zur Her-

stellung eine;; photograpbioehen Bromüre-, Ghloräre- oder

Joduro-Golatinepapieres.

J. J>. Feilner. Verfahren zor HerstAllnns^ pbotographiseher

Negative, um Abtonungs-Vignetten aus GelaUne, Gollodium
eto. fnr Photographie zu fertigen.

Georg Meise}ibach. Neuerungen in der Herstellung photo-

graohischer Platten für Hoch- und Tiefdruck-Clich^s u. dgL

J7. Moder, Photographieehe Weeheeleanette. .

JÜN^e» ^nUy, Nenerungen in der Anwendung kUnstlicher

Beleaobtung für photographisehe Aufnahmen.
Louis J. H, OdUrier, Verfahren der Heretellnng von Kohlen-

Photographien mit Farbendmek.
Josef Mnchdcek. I^orstellnng von Oelgemalden mit phote-

graphiseher Grundlage.

Dr. Eugen Albert. Herstellungen von Radiriiniren ohne

Aetzung und Eeprodnetion mittels eines der bekannten
pliotographiBchen Druckverfahren.

J. F. Knipp u. Comp. Photogiaph» ehalter.

Carl Demimdbau», Bilder- und Photographie-Rahmen in

Form Ton Bilderst&ndem oder einer Blnmentopfverkleidmig.
W. Daimrff u, Ä, Ledute, OhjeotiT-lfoneDtveneUon w
photographieehen Apparaten.
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DeniS'FcmlM. ElDttoHTorrielihing fftr die photographische

Oanoni.
J. D. MiOUr u, J, 8. M(^. Photographischei Gollodinm-

verfahren zur Bniolung hdherer LiohtempfiDdliohkoit und
Haltbarkeit dor prftparirten Platten.

Jichtempfindliehe Blätter oder Streifen zu exponiren.
— Oelatinepiatten für photographischp Zweoke und Verfahrea

zu d^vpn Erzeugung und VerwendullL^
Emamui Falk. Verfahren zur Herstellung abgetönter photo-

graphischer Keproductionen für Druckplatten.

J. Geeshergen u. Gcruzet Fr'cres Elektro - Retoucheur für

photographisohe Platten.

Jl, J, Falmer. Auftragen lon Emulsion auf photographisohe

Platten.

A, 8. J. Mirion. Reproductionen Ton Photographien nnd
farbigen Bildern.

Ludwig Raimann Relief-Photographien.

Eugen Himly. Künstliche Beleuchtungen filr photographisehe
Anfnnhinen.

^y^^helm Rausch. Lichtpausverfahren.

C BefUzin. Sessel für rhotographen.

i:yamu€l und WiUiclm bzabolczi. Photographien in Brief-

markenfonn.
Johann Bartos Heliogravüren.

LndwigSchäfer, Herstellung mehrfarbiger Bilder.

Josef WÜdner, Photographisehe Oopirrahmen.

A. Altout (Tailfer), Steife fimulsionshäute.

'K u. H. T. Anthony, Liehtempfindliehes Papier f&r photo-

graphische Zwecke.

Napoleon Conti. Camera obscnra für photographische Zweoke.

Jgnaz Brieger. Photographie - Schlüsselkopf.

Friedrich Sandtner. Das Xp2:ativ für Photographien anfertigen.

•Z>r. H W. Vogel. Fai lieneuipfindUohe photographisehe Emul-
sionen und Troekenplatt^n.

Karl Jacob Eduard Krme. Nuuimeriren von negativen photo-

graphischen Platten.

Meinrieh Nowak, Glftserwasoh - Apparat für photographtsohe

Zweoke.
'Eduard Wohlheim Photographiseher Tasehenapparat.

GM$tav Lerl «. Söhne. Photographieständer.

Walker. Verbesserter Apparat, nm
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Ertkellte Patente Ini Dentschen Reiche In der Zeit

TO» 1. Jaawir 1886 bii alt« Job! 1887.

(ZaMmmengestelit nnd mitgetheilt von dem bestens be-

kannten Patent* nnd Teohnisehen Bflrean des CiTiMngenienn
L. Wolfftberg in Berlin SW.,Koeb8tr.6iB.)

No. 34575. Maschine zur Herstellung von Typenstangen und

Matriien ftr Dniokeieiiweeke. — O. MurgmOialfir in

Baltimore.

„ 34831. Neuerungen an den Farbwerlren von Sehneli-

preteen. — Masehinenfabrik Augsburg In Angsbnrg.

„ 34952. Ablegeapparat an Typeusetzmaschinen. — Ä. Säger-

mann in Jdnköping, Schweden.

^ 84958. Neueninj? an Typen-Schreibmaschinen. — F. N.

Cookson in Wolverhampton, England.

n 34961. Vorrichtungen zum Justiren von Matrizen und
Typenzeilen. — 0. Mergenthal^' in Baltimore.

„ 34965. Papierführunff an Bnchdruckmaschinen mit zwei

Diuekcyiindern. — F. P. Feister in Philadelphia.

„ 34986. Vereinfachte Tasteu-Öchreibmaschine.— B. Schmitz
in Hagen i. W.

^ :U!i!*L\ Elektro-magnetische Typensetzmaschine. — WiJh,

JJreyer in Frankfurt a. M.

„ 34993. Apparat zum Abstempein und Entwerthen von

Freimarken auf Briefpn, Postkarten und anderen Post-

sachen. — A. J. Jitiileff in Boston

„ 35034. Einrichtung an Druckmaschinen, um nach Will-

kür fiinen oder gleichzeitig mehrere Bogen, welche in

beiden b^ailen stet« durch ein und dasselbe direeto Bänder-
system geführt werden, zu falzen. — König u. Baiser

in Kloster Oberzoll h. Würzburg.

„ 35047. Guillochirmaschine. — Fh. Lawrence in London.

„ 35100. Augenblicksverschluss. — C. Lütkem in Kopen-
hagen.

^ 35101. Neuerung an Cameras mit Magazin für licht-

empfindliche Platten. — J. Richter u. A. Schmidt in

Brannschweig.

„ 35114. Verschlussvoiriehtung für photographische Cameras
mit mehreren Objectiven. — 0. Vat i/ig in Cbristiania^

1886.
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No. 36216. Apparat zur Aufnahme und »um Exponu'en toü
biegflamem und lichtempfindlichem photographischen

Materiftl. — Q-, Eastman W. M, Walker in Roeheater^

New- York.
„ 35217. Paisrinir-Magehine. — J. H. Ermtcr in Neuss a. Rh.

^ Verfahr*^!! zum Uebertirrgen von Notnndriick und anderen
Abdrücken von hohl ^estochenon Platten auf Stein, Zink
oder dgl. — J. C. MaHe in Paris.

„ 35238. Hand-Druekapparat.— W. Wilkens in Braunsehweig.

„ 3Ö243. Neuerung an Billet-Stempelapparateu. — E, Vania
in Wien.

„ 36288. Mechaninnas fQr den Antrieb des DrnekcyJladan
an Schnellpressen oder Druekmeeehineu mit ebener Form.—

*

0. B. CottreU in Stonington, Staat Conneetloat.

„ 35303. Neuerung an Briefabstempeliings- Apparaten. —
J. Kollmamn, K. K. Po8tl)eaniter in Salzburg

^ 35311. Neuerung an photographischen Caissetten und
Cameras. — G. 1\ i<mith in Tunbridge, Weils, England.

y^
35428. Neuerung: an Typen -Schreibmaschinen. — CÄ,
Oakford in Fhihidolphia.

„ 35434. Verfahren zur Herstellung von lithographischen

und zinkogiR])hisehen Druckplatten in Halbtöncu. — Firma
Sampson Bridffwood and San in Sangton, England.

„ 36464. Verfahren Bur Herstellung einer Lithographie-

Steinsehiebt auf MetallDlatten. — Jl Wezelf i. F. Wezelu,
Neumann in J^ndnita-Leip/.ig.

^ 36468. Apparat zur Herstellung fortlaufender Num*
merirung. — J. H. Reinhard u. Ö-, Sdimalnried in
Memphis, Staat Tenep<=eo.

„ 35574. Noncnmir an enieiii i^'arbregulirapparat für Ruch-
nnd Stf'iiidruci<sehncijpre.«scn. Zusatz zum Patente
No. 83ÜU. — F. X Hölzle in München

„ 35ÖT5. FormenschliesBstege für Buchdrudvinaschinen. —

•

F, X. Höhle in München.
86614. Masebine sam Justiren von Matrisen und Typen-
tbeilen. X 8Hlg in Philadelphia.

' „ 35711. Kaatfobnktypen-Handdrnek-Apparat — If. Ecik

in Frankfurt a. M.

„ 357^5. Apparat zum Stempeln von Banmst&mmen, Brettern

u. dgl. — W. Bülte in Harzburg.

„ 35746. Neuerung an der durch dns Patent No. 28740
geschützten 8en»stf;jr1>endpn Haginir- und Nummerir-
Maschine. Zusatz zum Patente No. 2Ö740. — S, Thide
u. Co. in Berlin.
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h^, 35849. Apparat zum Aafbringen von Schicfaten Mf
Metall platten, sowie zum Raohen oder Körnen dereolbcn. —

*

.7. Wezel \. F. Weztl u. Xeumaim in R^-udnüz-T.oipziir

^ 3r)H*)2. Hilletstenipelapparat — W. Ilandke in BerliiL

^ H695ii. Ausrückvorrichtun? iwr den i>rucktie:jpl aa Tiegal-

druckpressen — F. van iytjck in New-Y rk

^ H6(ML Appatiit zar Herstellung von pholographischen

Kuiulsionsplatten. — E. J. FaLmer in Toronto, Canada.

« 86041. Nenernngen an de« doreh Patent No. 26620 ge-

•ehfttitoii fixponirMtMiten. Ziaats %nm Patenta 266S0.^
R. SMoUerkon in Wien Ul.

^ 36064. Liniir- nnd Schrtflir-6iia?iniiigsiDaaahine. —
R. W. Bentley iu Brooklyn, Kings Countv, New-York.

^ 36076. Typenechreibmafchine. — Tk, D. Woraü lA

Washington, Distrikt of Colnm>>ia.

„ 36144. Typeo8cbrr>i ^'-Apparat für Noten- und Buchstaben-
druck. — Ch. Spiro III New-York.

^ 36145. Typenschreinmasehine. — E Enjalbert in Paris.

„ 36150. Gummihaut-Fantograpb. — M. Siedlaff in Berlin.

„ Sebreibmaschine. — W. H. Stocum iu Buüaiu,

Grsch. Erle, Staat New-York.

» 86410. TorrichtaDg mm Festhalten von CUehes, Steno-

typblOeken an beliebigen Stellen des für BotalMnsdraek
besümmten Schriftsatzes. — Firma König u, Bauer,

Kloster Oberzell bei Würzbarg.

„ 36420. Neuernng an SchriftgiessmascliiDan. ~ Ä. M,
Barnhart in Chicago, ü St. of A.

„ 36444. Papier-Wende-Einrichtung. — König u. Bauer,
Kloster Oliorzell h. Wur/J>ursr.

„ 36459. Neuernnir au Kotations - Druekinascbinoii fllr

wechselnde Foiiii;vtp. — König u. Bauer lu ikloster

Oberzell b. Würibui^^.

„ 36483. Verfahren zar Zuiiehtang toa Dmckfl&elien. —
J, Mäser in Leipzig-Bendnitz.

« « 36486. SohwiiDiDeudes photograpfaisehes Atelier »H Ter-

stellbarem Dache. — 0. Lindner in Berlin.
- ^ 86579. Einfache Buchdroeksebnellpresse mit stets roti«

rendem Plattencylinder nnd periodisch stiUsteWadem
Druckcylinder. — 3f. Rpftn- in Kannstatt

^ 36592. Pnpierführ-Meehaiiismus für Druckpressen. —
The LhMer Printing Breas Company in Battie Creek,

Michigan Auifrika.

' „ 36648. Zlnkdrii k-SchnellpreMe. — Faber u. Scldeiclier

iu Ofeuba^li a. M.
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U«. 36674. Maschine zum Sehneiden oder Graviren von
SchriftsteiEpeJn — L B. Benton in Milwaukee, WiseonRin.

„ 36746. Verwendung aromatischer Hydraziue znin Ver-
stärken nnd Enlwiekeln von Negativtrockenplatten, Dia-
positiven und Kuiuisionspapieren. — Dr. E. Jacobam in
Berlin.

. S6749. Neaerangeii an MMobinen zum Bändern von
Briefbogen ; II. Zusatz sam Patente No. 14762. — A, Dwrei
in Angonldme, Frankreleh

„ 36812. Pliotographiaeber Copimhmen. — J. WÜäner
in Stuttgart.

„ 36701. Guu]miliaat*Pantogr»ph. — K, Kim^ch in

FrankJurt a. M.

„ 36925. Einfärb- und Abwischvorrichtung für Kapfer-
druckpressen. — A. M. Mardlly in Paris.

„ 37017. Neuerung an Apparaten zum Abrichten oder
JuBtiren von Typensiitzen — W, H. Knotcles in London.

„ 37013. Apparat ziir fortlaufeuden Nuiimjenrung an
]lfteQlii&«i CQtB Bedmcken einer fortlaufenden Papier-
bahn. — W, W, Cölley in Oamberwell, Englaad nnd
M. Hardt in London.

^ 37145. Anlegeapparat f^t Drndrpreaeen. — P. EtehmülUr
in Leipzisr.

„ 37172. Neueniug an lithograpkiseben Beibepreasen. —
H. Krause in Berlin.

Formensehliesssteg für BuchdruckprpsFon : Zn^atz zum
Patente No. 35575. — F. X Hölzle la München.

„ 37535. Bewegungßmechanismus für die Drucktiegel an
Tiegeldruckpressen. — J. Thomson in New-York.

„ 37536. Neuerung an der durch das Patent No. 21180
geeohätsten Matrizensetz- und Schreibmaschine. — Zusatz

zum Patente 21180. — P. K(fhkr in Liegnitz.

ff
37642. Trockeneopinrerfohren. — Frau 7. Xewy in Berlin.

„ 37543 Hilfeapparat fftr Schriftsetzer. — A. Schwarz
in Berlin.

^ 37587. Neuerung an photographisohen Cameras zur Er-
zielung von mehreren Aufnahmen von gleichen oder ver-

schiedenen Dimensionen. — Frfiiilein A. Picq in Paris.

„ 37590. Versehlus«- und Plindvorrichtiing für photo-

graphisehe Objective und optische Instrumente. — Prigge
u, HcusMel in Coburg.

„ 37034. Neuerung ui der Herstellung von Originalplatten

oder Walzen zum Drucken beliebiger Desains in Hoch-
druck. Q. Qro99Mm in Elberfeld.
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No. 87640. Falx- und BogMi)«l-Appmft nun Falzen und
einseitigen Abf&hren ganzer sowie mm doppelseitigea
A^>fiihrr>n halber un^efalzter Boeren. — Firma König
Bfiner iii K!o«t«^r Oberzeil b. Wnrzhnr?.

^ 37tih;'). iTmvirma-rhiiie.—F in Wehlheiden b. Kassel.

^ STl'^^l Verfahren zum FaUea von Papierbosen mittels

sich uberschlaf^ender Messer. — Kömg u, Bauer in

Kloster Oberzell b. Wurzbur^:.

« 37688. Signir-Apparat für Namen und Zahlen beliebiger

Art. — M. Tümmler in Döbeln i. 8.

. ^04. Kenernng an Tiegeldmckpresaen. — TK 8k,

Notoeü in Boston.

, 37734. Drui^apparat für LimirmaBohinen. — Finna
Förste u Fromm in Leipzig.

. 38089. Verfahren znr Hercfpllnn^r ?on Ton auf Litfao-

ijraphiestein. — R. Gutheü in Leipzig.

^ 38ÜU0. Aolegevorrichtung für Draekmasohinen. — E,L.
Megül in Brooklyn, New-York.

„ 38094. AntriAbsvorriehtun^ für Farbwerke an Schranbea«
pressen. — H. Hoff in Berlin.

^ 382f)3. Apparat zum Befestigen von Clich^s auf ihren

HolsbKtoken. — Ch, F. Eauaset in Paria.

9 38370. Papierffthrang f&r Gylinder • Schnellpressen. ^
Kkin, Fork Bohn Naehf. in Johannisberg a. Rh.

„ 38391. Unter der Weste tragbare photographische

Camera für Momentaufnahmen.— C. P. SUm in New*York.
^ 38393. Verfahren znm Fixiren lithogr. typogr. nnd

autogr. Umdrucke. — Ch. F. Mousset in Paris.

^ 38395. Liehtpausapparat. — von Lembke in Kiew.

^ 38418. Mit einer Indexemsieilung combinii-te Piatten-

wechRelvorriehtiinir für photogr. Hand-Moment-Caraeras.

—

E. von SchlicJit iuNieder-Reugersdorf, 0.-L.,R.-Bez.Liegüiiz.

. 38448. Guillochir- Maschine. — A. OmM in Biel, Schweis.

„ 38438. Zinkdrack-Sehnellpresse; Zusatz zum Patente

No. 36648. — Faber «. Schleie^ in Offenbaoh a. M.

9 38517. Neuerung an selbsttbät. Letternablegemasohinen.

—

A, von Lcmgen u. C. G, Fisdiiw in Bielefeld.

1887.
No. 38571 . Tiegeldruckpresse.— L.F.Ä.Quernel inGisors, Kare.

^ .SSfiSB. Typenschreibmaschine. — Ch. Spiro in New-York.
üÖüöO. Verfahren zur Herstellung von photocrraphischen

Gel-, Aquarell- oder Kreide- Bildern dun-ii lluudarbeit,

Druck oder Schablone. — i^. Mj. Anapj/e m Bremen.
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No. 98084. YorrlehttiDg tnr EinfllhrDDg von sohwaohem,
serstreutem Lieht in photographiseho Oftmeriw.— E. JBimly
in Berlin.

„ 38696. Greifervorrichtung für den Druckcylinder an
Sehne llpressen. — Firma Kleina Forst u, Bohn in
Johaniiisberg a. Rh.

„ 3ö7i8. Neuerung an Linürmasohinen. — M, Memnam
in Stötteritz.

„ 38819. Ablesreeinriehtiing an Buch- nnd Steindruck-

pressen. — H. Jullien in Brüssel.

„ 38820. Yorriobtung zum mlbstthätigen Einstellen d«8

Nummerzeiohent bei Zifferwerken nnd PaginirmascliLnen

aller Art. — Äiurbaait in Berlin.
• „ 38841. Photographische Camera. — N. Conti in Paris.

„ 88860. Typenschreibmaschine. — G. W. Baldrige in

St. Louis, Staat Missouri.

„ 88867. Bilietdruckmaschinen. — J, M, Black in London,
Finsburg.

'

„ 38941. Neuerung an Aiissehliissstücken der Buchdrucker-
typen. — JB. F. Haller in Bern.

„ 89040. Apparat zum Nnmnieriron von photographischen
Platten. — C. J. E. Kruse iu Berlin.

„ 39042. Neuerung an Typen -Giessmaechinen: II. Zneats

zxm Patente Ko. 14537. — Gebr. Towsher in Paris.

„ 39044. Typensohreibmaschfne. — A, P. Eggis, Frei*

bürg, Schwei».

„ 39150. Neuerung im Verfahren zum Dekoriren von
porösen Gegenständen. — Th. Schur in Horrens, Däne-
mark.

„ 89153. Neuerung an selbstfiu benden Nnmmerir- und
Paginirmaschinen, Zusatz zum Patente No. 27942. —
Heinr. Thiele u. Co. in Berlin.

^ 89198. Bogenzuführung. — Schmief S, Wertier u. Stein

iii Leipzig.

„ 29232. Tiegeldruckpresse. — Bäinharät ii. BcJmcrt in

Leipzig.

^ 39460. Rotations -Bmekmasohine. — Ä. S, MarUumi
u. J. Michaud in Paris.

„ 39469. Radirrerfahren tSiV Hoebdrnck. — C. Kml
in Dresden.

^ 39559. Punkturvorriehfung für Steindruokhandpressen. —
JT. Grossmann in Berlin.

„ 39660. Verfahren zur Hersteilung farbiger Lichtdrucke.

—

J. C. Müsch in Wien.
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No. 39702. Neuerung an selb8tftrb«iid«a PagiaintmiMlii. —
R. Auerharh in Berlin.

^ 3V)74i). Schaiif.^lrad an Billetdruekmasohinen zur Anfnahme
und Eintheilung dei ßilleU. — G. Guedel in Darmstadt.

„ 39779. Anwenduiifj der nach dem Verfahren des Patentes

No. 193Ü6 bergestellteu rotben odei Violctten Farbstoffe

als optische SentibiliMloren fQr farbenempfiudliohe photo-

grapblBoh« EnmlBiODen und dgl. — Dr, IL TF, Vogd^

Prof in Berlin.

„ 39790. A pparat tur Heratellimg photographiseher Trocken-

platten; Zusats xam F^ote No. dd4öO. — E, BMer
in Mannheim.

, 39(S(X). Vorrichtunfr znm Abziehen der BogOD vorn 7ink-

cylinder an Zinkdruck - Schneüpressen. — Fabcr tt.

Schleicher in Uiieubach a. M.

„ 398IH1. Kähuiobeiigestell an Tiegeldruckpressen mit oscil-

lirendem Tiegel und Fundament. — F. van Wyck in

40 Washington Square, Sth. New-York.

. „ 39H22. PhotographiBober Schnellcopir-Apparat für Brom-
Bilbergelatino* oder anderes UebtempfindUobeB Papier. —
S, Brand in Bayrentb.

, 39861. Gnmmihaut-Pantograph. — Firma Sidaff, Inh.

Max Sidaff und die Firma Max Modeer «. Co,^ Inb.

Siegmund Cohn in Berlin.

. ^ 3H884. Verfahren zum Drucken von Muaiknotott nittelB

Typen. — H. Choasefoin in Paris.

^ 39977. Typenschreibmascbiiie. — M. Misch in DeB
Moines-Jowa. V. St. A.

^ 40014. Bronzirniaschine für Firmen- und anderen Druck.

—

Schiüiny u. Brüning in liremen.

« 40073. Typen Giesa- und Setzmaschine. — E. Codignota

in Mailand, Italien.

„ 40286. TiogeldraokpreBBe. — Jf. QaUff in Nev*York.
„ 30255. Verfahren anm gl6icbzeiti|en Copirea pboto-

grapbiseber Cliches verschiedener Intensität in einem
Eahmen. — J. E. Dessendier in Roanne, Frankreich.

^ 40257. Neuerung an Copirrahmon für photographische

Zwecke. — J. Ch.: A. äermite in Neuchatel, Schweiz.

„ 40270. Auslegeapparat für Buebdruoksohnelipresaea. —
C. HärÜ in iVIüüchen.
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valeurs reelles. 1887. Gauthier -Villai-s. Paris.

Klary. Artiste photographe. L*eclaira<re des portraits photo-

graph. 1887. Gauthier-Villars. Paris.
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Abney y On the atmospheric tiansmission of Visual and photo-
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The Briiish Journal fh^itogrii^ihic Almanac. Heranagegeban
von Trail Taylor, London.

Fhotographie mosaicB, Philadelphia.

The Americain Annual of Fhotography and Photographie

Times Almanac von Canfield, New-York.
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graphen- Vereins Victoria an Gaben. Redaetenr: CGrelL
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Finykepeszeti Lapok, Klausenburg. Eedaoteur: Fr. Veress.
Elauseüburg (Siebenbürgen).

FruizSsiselie ZeltsehiifleB.

^tUletin de la SociH^ frangaise de Photographie; pantt
depuis 1855. 20, rue Louis -le- Grand, Paris.

Le Motiiteur de la photographief redigö par M. Leon Vidal,
13 qua! Voltaire, Paris. Paratt, depuis 1861, deox fois par
moit.

BuUeUn de VAseoeiaHon hdge de Photographie, — BrnzaUei.

Revue photographique, 2 f^assage Laferriere, Paris.

Bulletin officiel de la SoeiiU des EmployH en Photographie,

15 nie Breda, Paris.

Journal de la Photographie appliquie aux sdencee d^obser»

vatioyi, 12 nie Hautefeuiile, Paris.

Journal de Vindmirie photographique, chez M. Gauthier-
Villars, Paris.

Le Progres phofographlquef 34 rue Ramey, Paris.

L'Amateur l'hoiograplie^ Journal hebdoujadaire, 13 rue Chomel,
Paris.

EBfrltsebe Zeitschrlfteii.

Photographie Journal. (The Journal and Transaetions of the

photogr. Society of Great Britain). London (Organ der

London Pliot. Society).

Photographie News, Editor: T. Bolas, London,
BritiM Jowmal of Fhotography, Organ der phot. Qesell-

Bchaften yon Liverpool, Manchester, Edinboiug, Glasgow
et Sheffield.

The Ämatewr Fhotographer, London.
I*hiladelphia Fhotographer, redigirt von £. Wilson in Phila-
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Anthoyii/s Photographie Bulletin. New -York, 691 Broadway.
Fhotographers Friend, redigirt von Brown.
The Photographie Eye, Chicago, III.

Fhotographic Times and Americain Photographer, New-York.
Froceedings of the Camera Club von Abney in London.
Wettern Ihe/tocmopMe News, Chicago.

The 8t. Louis fhotographer, herausgegeben von Fitzgibbon.
2he Canadian Fhotographer von Fitigibbon-Olarlr.
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ItalleniBehe Zeitsehrifteii.

fiwtMta Fotographica Z/niver^e, iierausg^egebeii von Moa-
taprna in Brindisi.

La Camera obacura,

Binlselie ZettB«]iTifteii.

FmtograflAe MMdesu, KopenliaffeD.

Bm^inger für Damk. Fotograisk Forenmg, EopenhageiL

Portugiesische uud spanische Zeitschriften«

A Arte photographica^ Porto (Portugal, bei Cime e4 Gie, Bn»
do PicnrifiV

BoLetxn Fotoyrafico, H?^vana-Cuba.

Eevista fotoyrafica espagnolaf Gibraltar.

Hollilii4iae]ie ZeltMhrifteB.

De Navi>rB(3ier of de QMed der Fkotographie, Redigirt

8baar vaeoher. Amsterdam.
lyäedmft voor lltoiographie, Organ der phot (HsellBohaft

in Amiterdam.

RuBglselie Zeltselirlften*

Der photographitschtüki \Vt6inik vou Bi. Saenger iü St.

Petersburg.
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Pliotographisehe Vereine in Oesterreicli- Ungarn*

Photographische OeselUchaft in Wien, gegr&ndet 1861.

Verein Photographischer Mitarbeiter in Wien, gegründet 1882.
Club der Amateur•Photographen in Wien, gegründet 1887.

Selbstbildungs - und üntcrstüt^cungsverein der photogr. Mit-
Mrboiter in Budapest, geirriindet 1885.

Böixmischer Photographen- Verein in Prag, gegründet lbS2.

Photo^aphtsehe VeretBe In Bentaehland.

Verein zur Förderung der Photographie in Berlin, gegründet
1869.

Photon jHphischer Verein zu lierlin, gegründet 1863.

Deutscher Photographen-Verein, gegründet J876. Weimar.
Verein zur Pflege der Photographie und yerwandten EOnste

in Frankfurt a/H.
Münchener Photographische Gesellschaft, gegründet 1879.

Bheiniseh-Westph&Iischer Vorein zur Pflege der Photographie
und verwandter Künste in Cöln am Rhein, gegründet 1876.

Photographische Gesellschaft zu Hamburg -Altona, gegründet
187B. In Hamburg.

Photographiseher Verein zu Nürnberg, ?rf»irründet 1879.

Schleswig-Holsteinischer Photographen-Vereiu, gegründet 1S81.

In Flensbnrg.

Internationaler Photographen-Verein Victoria, gegründet 1882.

In Guben.
Sehleeisoher Photographen-Verein, gegründet 1884. In Breslau.

Deutsehe Vereinigung von Freunden der Photographie in Berlin,

gegründet 1887.

Verein der Photogmphen- Gehilfen zu Berlin, gegründet 1876,

Photographen -Gehilfen -Verein zu Dresden, gegründet 1885.

Verein der photographisohen Gehilfen zu Magdeburg, gegründet

1884.
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8o«iW fnn^tiM de Photographie a Ftoii, gegründet 18ß5.

Adreiee: 90 Biie Louis - le - (rrand.

Sooiete photognphiqne de Marseille, gegründet 1861.

Societe phetoginphiqoe de Tonlonse, gegründet 1875.
Chumbr^ ?yndiea!e de b pbotn^rapiue — Jonrnal: Joamal

de l lndastrie de [hoiognipbie.

Union }>hotogr»phiquo de France.

Soeiet«: phatogmphii|ue du Sud-Ouest. In Angoul^me.
Societe versaillaise de Photographie.

Chambre syndicale de la Photographie, a Lyon.
Societe photographiqne de Nantes, gegründet 1881.

Bod^t^ dce employäe en Photographie, gegründet 1872. —
15, nie Br^ I^urit.

Belgtes.

Association beige de Photographie (Brüssel), gegründet 1873.

Holland.

ÄmstoTdnm'pclie Pho*oirnipben-Vereenigung. Ti^jeehrift voor

Photographie. Gegründet 1872.

Pbotosrraphlscher Terein in Dänemark.

Dansk Fotografisk Forening, Kopenhagen.

Fkotographiaelier Verein in Norwegen«

Norwegisebe Photograpbieehe Gesellsekaft, Ohristiania.

Behweia*

Societe genevoise de Photographie, gegründet 1882. In Genf.

Sehweizerischer Photographen-uehilfen-Verein, gegründet 1883.

In Zarieh.

Russiand«

PhOtographisehe Seotion der kais. technologbohen OeseUeehaft

in St. Petersbnrg, gegründet 1879.

England*

Aberdeen and Mortb of Sootland Amateur Photographie Abso-

eiatloD, gegründet 188d.
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Amateur Photographie Association, gegründet 1861.

Amateur Photographie Field Glnb, gegr&ndete 1858.

Birkenhe»d Phetographie AtsoeuitioD, gegr&ndet 1884.

Blaehbum Literary Clab, Photographie Seotioo, gegrUndel 1884.
BoltoD Pbotogiaphfc Club, gegründet 1883.

Bolton Photogi-apbic Society, gegründet 1879.

Bradford Amateur Photographie Society, gegründet 1884.

Bristol vind West of England Amateur Photographie Assoeiaüon,
ß:egrundet 1876.

British Association for the Advancemeiu uf Soienee, 22 Albemarie
Street, London, W., gegründet 183 1.

Boll) ton -on -Trent Institute Amateur Photographie Alfiociation,

gegründet 1883.

Bnry Photographie and Arft Olnb, gegründet 1882.

Bnrnlej and Dietnet Amataor Photographie Soeiety, gegriMet
1885.

Cambridge üniversity Photographie Society, gegrOndet 1881.
Carlisle and Govmij Amateor Photographie Soeiety, gegründet

1885.

Cheltenham Photographie Society, gegründet 1865,

Coventry and Midland Photographic Society, gegründet 1883.
Derby Photographie Sueiety, gegründet 1884.

Dunciee and East of Scotlaud Photographie Association, ge-
. gründet 1870.

Edinburgh Photographic Club, gegründet 1881.

Edinburgh Photogiaphio Sooiety, gegründet 1861.

Glasgow and. West of Seotland Amateur Photographie Abm*
eiation, gegründet 1882.

Glasgow Photographic Association, gegründet 1862.

Glassop Dale Photographie Soeiety, gegründet 1888.
Halifax Photographic Club, gegründet 1881.
Ha]ifnx Photographic Society, gegründet 1885.

Hoimfirth Amateur Photographie Society, gegründet 1886.
Hnll Amateur Photographie Society, georründet 1884.
Hyde Photographic Society, gegründet is^vt

Leeds Photographic Society, gegründet 1881.

Liverpool Amateur Photographic Association, gegründet 1886.

London and Provineial Photographic Association, gegründet
1882.

Maneheiter Amateur Photographie Olnb, gegründet 1886.
Manchester Photographic Society, gegründet 1885.

Manchester Amateur Photographic Society, gegründet 1885.

North Stafifordshire Amateur Photographie Aesoeiation, ge*

gründet 1882.
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Kewcastle-on-Tyue and Morthern Couattes Photographic Asso-

ciation, gegrl\Ddet ld80.

Kortb London Anatonr Photographie AMoeiaüon
,

gegrfiiidet

im.
Motte Photogimphio Assooiation, gogitndot 1888.
Oldham Photographie Sooioiy, gegründet 1867.

Oxford Univcrsity Photographie Club» gegründet 1884.
Paisley Photographie Society, gegründet 1885.

Ph«>to«rraphers' l^nnevolent Appo :irition, gegründet 1873.

Photographic Society of Groat l^ritain, p"0£rründet ldö3.

Photographic Society of iieland, iregrundet 1879.
Photographie Clul'. gegründet lö79.

Postal Photogiaphical Society, gegründet 1882,

Sheffield Photographic Society, gegründet 1876.

Sotik London Piiotographio Society, gegründet 1869.

St Helenes Assoetatton for the Pnnnit of Sdenoe, Literatur,

and Art (Photographie SeetionK gegründet 1883.

WettRiding ofTorkshire Photographie Society, gegründet 1874,

Yorkshire College Photographie Club, gegründet 1883.

Amatenr Photographie Aasooiatton of Victoria.

Amerikn«

Association of Operative Photographers of New-York, ge-

gründet 1880.

Baltimore Amateur Photographic Association.

Boston Sooietj el Amateur Photographers, gegründet 188S.

Chicago Amateur Photogrgphers* Club, gegründet 1888.
Chicago Photographie Aaeociation, gegründet 1871.
Cincinatti Amateur Photographic Club.

Cleveland Amateur Photographic Association.

Columbus Amateur Photographie Club, gegründet 1884
Detroit Photographie AssooiatioD.

FrHiiklin ini^fif'ife

German Photographie Society of New-York.
Lowell Association of Amateur Photographers, gegründet IS^
Minneapolis Amateur Photographic Club, gegründet 1885.

Pacific Coast Amateur Photograpliic Assoeiation. gegründet 1883.

Pennsylvania Photegraphie Assoeiation, gegründet 1870.
Philadelphia Amateur Fhotegraphie Club, gegrftndet 1883.

Photographers' Association of America.
Photographic Section of the American Institute, New York.
Photographie Society of Philadelphia, gegründet 1862.
Rochester Photographie Association.
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Society of Amateur Photographers of New -York, gegründet
1884.

6i Loais Fbotographle Asiodalion.
St. Lonia AmtAma Club.

Tlie Pioneer Amateur Photographie Club of Brooklyn.

Australien.

Amateor Association of Yiotoria.

Hen-Beeland.

Wellington Amateur Photographie Soeiety.
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Stataten der FbotograplÜBclien Gteselischaft

in Wien«

I* Zweck und Mittel»

§ 1. Der Zweck der photogr&phisohen GMelliehaft ia

Wien ist die Yervollkommnang, Auabreltiing und mOgliolnti
FOrdernng der Photographie.

§ ?. Die Mittel, wolchc die GG?ollsnhaft zur Erreichung
dieses Zwcckee nach Massgabe der ihr zu Gebote stehenden
Bjräfte anwendet, sind: a) Periodische Versa mmiungen. —
h) Mittheihing ihrer Verhandlungen und Arbeiten, sowie der

ihr zugekommenen und gut befundenen Aufsätze in einer Faoh-
leitBchrift. — c) Anlegung von zweckdienlichen Sammlungen.— d) Prüfongen neuer Erfindungen oder Yerbesseruiigen auf

dem Gebiete der Hiotographie und Bekumtgebnng derselben.
— e) Zeitweise AusBchreibaiig Ton Preisen. — f) Veransteltiuig

SffenÜicher Ausstellungen. — g) Yerloeung yon Pliott^B^phian
und anderen pbotograpbischen Gegenständen.

n. Mitglieder, deren Beeilte und Plliehten.

§ 3. Die photograi hischc GesellselLaft in Wien besteht

ans wirltliohen und Ehrenmitgliedern.

Wirkliche Mitglieder,

§ 4. Ais wirkliches Mitglied kann Jedermann aulge-

nommen werden, der sich mit Photographie beschäftigt oder

überhaupt dafür Interesse hat.

§ 5. Die Aufns^me findet nach yorberiger Anmeldung
beim Yerstinde oder SeereH&r dnroli Beiehlnss der niehsten

Plenarrersammlnng statt.

§ 6. lieber die erfolgte Aufoahme erhält jedes Mit^ed
ein Diplom und wird so iaoge als Mitglied betraehtet, bis es

seinen Austritt anseigt.
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§ 7. Jedes wirkliche Mitglied verpflichtet sich, den Zweek
der Gesellschaft nach Kräften zu fördern und bei jed«tmalig«iii

Empfang der Jahreskarte acht Gaiden W. zu erlegen.

§ 8. Jedo? Mitizlied erhält die von der Gesellsclmff zu

ihrem Organ gewählte, von ihr ausgegebene Zeitschritt vom
Jahre seiner Aufnahme unentgoltlich und portofrei zugestellt.

§ 9. Die Wirklichen Mitglieder h ii»*n Wahl- und Stimm-
recht in den Plenarversamnilungen und können Anträge stellen.

Ausserdem sind sie berechtigt, die Sammlungen der Gesell-

schaft nach den vom Oomite aufzustellenden Grundsätzen zu

benutzen , ferner zur Wahmni; der Piiorii&t Mannscripte,

Zeiohnungen und Modelle bei der Gesellschaft zu hinterlegen.

§ 10. Jedes Mitglied kann die Prüfung oder Begut-
achtung einer neuen Erfindung oder Verbesserung in der
Photographie beantragen. Üeber die Zulässigkeit dieses An*
trn^e? hat das Comite zu entscheiden. Im Falle der Gewährung
steht der Gesellschaft das Becht zu, den Gegenstand zu ver-

öffentlichen.

§ 11. Ausser Wien wohnenden Mitgliedern ist es ge-

stattet, sich bei den Wahlen schriftlich, jedoch nicht durch
Vollmacht, zu betheüigen.

Ehrenmitglieder.

12. Ehrenmitglieder xverden über Vorschlag des Gomitä*s

von der PlenarTersammlung gewählt. Es können hierzu nur
solche Personen vorgeschlagen werden, welche sich um die

Photographie üborhanpt, oder um dif^ photographische Gesell-

schaft in Wien hppondoro Verdienste erworben haben.

^ 18. Die ]\hi enmitgliedor npniesson alle Ecchte der

wirklichen Mitglieder, ohne irgend eine Verpflichtung gegen-
über der Gesellschaft.

Abänderung der Statuten.

§ 14. Zur Abänderung der Statuten sind zwei Dritt-

theile der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich.

Darauf zielende Anträge sind schriftlich oder rootivirt dem
Comittf zu abelgeben, welches dieselben in der nächsten Ver-

sammlung den anwesenden Mitgliedern ohne Debatte bekannt

zu machen hat. Entscheiden sich zwei Dritttlieile für die

Pringlichkeit der Statiiteiinnderung, so ist der gestellte Antrag
dem Comite zur Begutacüiung zuzuweisen, weiches sein Gut-

achten der Plenarversammlung zur Schlussfassung vorzulegen

34
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bat, und sind solche Abändernngon zur Giltigkeit der behörd-

liehen OenehmiguDg zu unterziehen.

III. Leitung 4er CresellseliAfte- Angelegenkeiten.

§ 15. Die Geschäfte der photograpliisohen Gesellaehaft

werden von den Mitgliedern geleitet, und zwar: a) dnrcli die

PlenarverBammlnngen, — b) durch das Oomtt^.

PlenurTereammlungen.

§ 16. Die den PI enarversamin langen zur Eiitseheidnng

vorbehaltenei) Geschäfte sind: a) Die jährliche Wahl des Vor-

standen, des Secretäis, Cnpsirers nnd der übrigen Mitglieder

des Comites durch absolute Stimmeiimehrheit. — b) Die Ge-

nehmigung des jährlichen Bechenschaftsberichtes über die

Leiatnngen der Gesellechafl und die Gebahmng mit dem
GesellscbaftBTermögen. — e) Die Wahl van zwei Bechnnngs-
oeneoren mit der Vollmacht, dem Cassirer das Abeolntorinm
zu ertheilen. — d) Entscheidung über alle Anträge, die vom
Comitä oder einem Mitffliede der Gesellschaft vor^rebrai^t

worden. — o) Der Beschhiss über Anträge auf Abänderung
der Statuten und Geschäfteordnung. — f) Der Besehluss ü^inr

die Auflösung der Gesellschaft und die Verfügung über das

Geseil&ehaftsvermögen.

§ 17 Jeden Monat, mit Ausnahme der Monate Juli,

August und September, findet wenigstens eine Plenarversamm-
lung statt. In derselben entscheidet ausser den statutenmässig

angenommenen Fällen, die relative Stimmenmehrheit.

§ 18. Jeder Antrag eines Mitgliedes muss, nm zur

Yerhandlnng zu gelangen, durch zwei Mitglieder unterstfttst

werden.

§ 19. Jede Plenarversammlung ist nur dann besehinst-
fähig, wenn die Anzahl der anwesenden Mitglieder wenig-
stens doppelt so gross ist, als jene der anwesenden Comite'-

Mitglieder
;
jedoch darf die Gesammtzahi der Anwesenden nicht

unter zwanzig sein.

Oomite.

§ 20. Alle übrigen Angelegenheiten der Gesellsehaft
besorgt das Oomitö. Es besteht aus dem Vorstände, dem
Sccretär, dem Cassirer und zwölf Mitgliedern, die in der ersten

Plenarversammlung eines jeden Jahres durch absolute Stimmen-
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mfihrheit auf ein Jahr gewählt worden, naoh Ablauf dieser

Zeit aber so^^leieh wieder wäh!b;ir sind.

§ 21. Wählbar in das Comite ist jedes wirkliche Mit-

glied, welches in Wien seinen bleibenden Wohnort hat.

§ 22. Das Comite Yersauimolt sich jeden Mouat wenig-
stens einmal.

§ 23. Zur aultigkeit eines Gomitö - Besehlnnes ist die

Anweseoheit yon weuigstens seebs Comite•Mitgliedern nnd
ftbsolnte Stimmenmehrheit erforderlich.

§ 24. Wird im Laufe des Jahres die Stelle eines Comite-

Mitgliedes erledigt, so findet die Ersatzwahl, wenn das Comite
sie för nöthig erachtet, in der nächsten PlenarverBammliing statt

Vorstand.

§ 25. Der Vorstand der photojrraphischen Gesellschaft

wird in der ersten rienarversanmiiun^ eines jeden Jahres

durch diiecte Wahl mit absoluter Stimmenmehrheit auf die

Dauer eines jeden Jahres gewählt, nach dessen Ablauf er

sogleloh wieder w^lbar ist

§ 26. Er repräsentirt die Gesellsohalt den Behörden nnd
anderen Personen gegenüber.

§ 27, Der Vorstand beruft die Plenar- und ComiteVer-
sammlungen, leitet die Yerhandlnnjren und wnnht über den
Vollzn^: der Beschliisse, wie auch über Beoljachtung der

Statuten und Geschiiftsordnunir. Tn d^r ersten Plennrversnmm-
lung eines jeden Jahres erstattet er Bericht über die \\ irksam-

keit der Gesell schaft im verflossenen Jalire und über den Ver-
mögensstand.

§ 28. Der Vorstand wählt sich auf die Dauer eines

Jahres aus den Comite -Mitgliedern einen StellTertreter, der
ihn im Falle seiner Abwesenheit in allen Functionen zu
vertreten hat

Secretlr.

§ 29. Der Secretär der photogi-aphischen Gesellschaft

besorgt die Geschäfte der Gesellschaft gemäss der ihm vom
Comite oder vom Vorstande ortheÜten Aufträge, führt die

Protocolle in den Sitzungen und überwacht die Sammlungen
der Gesellschaft.

Oassirer.

I 80. Der Oassirer der Gesellschaft hat die Eincassirung
der Jahresbeiträge von den Mitgliedern im Einvernehmen mit

34*
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dem Voi-gt&nde zu ve ran hissen and füx sichere YeiWährung
»Her Geldbeiträge zn sorgen.

§ Hl. Derselbe bewerkstelligt die Bezahlung der vom
Vorstande und Secretär gefertigten Anweisungen aus der

GesellFchaft&casäe. Cr fuhrt ein Journal über alle Einnahmen
und Ausgaben, zeigt dem Ooinit4 monatlich den Cassastand

•a «imI legt am Sebluse des Jihres die doenmentirto Beoh-
noBg Tor.

Commissionen.

§ 32. Wiehttgere Ingelegeoheiten, welche eine reifltehe

Erwigung erfordern, werden eigenen, vom Oomild gerwählten

Oommieeionen zur Prüfung und Berichterstattnng an das Görnitz

zugewiesen. Jeder Commiseionsberioht mues einen beatimmten
Antrag stellen.

Sectionen.

§ 33. Dem Comite ist es nnheinigestellt, für einzelne

besonders wichtige Theile der Aufgabe der photoL'raphisoh<>n

Gesellschaft ständige Sectionen aus Mitgliedern der Gesell*

Schaft zu bilden.

Schlichtung von Streitigkeiten.

§ 34. Streitigkeiten ans dem d^sellschaftsverhältniese

zwischen Mitgliedern werden durch ein Special -Comite von
drei Mitgliedern entschieden, zu welchem jede der streitenden

Parteien und das Comite ein Mitglied wählt

lY« AuflOsniiir der Ctesellieliafl.

§ 35. Zur Beschlusßfassung über die Auflösung der

Gesellschaft sind drei Viertheile der Stimmen sämmtlicber

Mitglieder erforderlich. Üeber die weitere Yenvendung des

GesellschaftsTenndgene entscheidet die Plenarversamnüung mit

absoluter Stimmenmehrheit
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Statuten der Voigtländer -Stiftimg in Wien.

§ 1. Zufolge des Stiftbriefes des Herrn Comirerzi^^r!-

rathes Friedrich von Voigtländer dd. 7. Mai 18B8 hat

dersf^lbe der photographischen Gesellschaft einen Betrat voa
4500 fl (viertausend fünfhundert Gulden) in sogenannten steuer-

freien funfprocentiffen österreichischen Staats- Anlehons- Obli-

gationen zu dem Zwecke sichorgestellt, dass aus dem jähr-

lichen ßeinerträgniss Preise and Anszoielmangen für hervor-

ragende Leistangen im tlieoretlsolien und practiechen Gebiete

der Photographie ertheilt werden.

§ 2. Im Einklänge mit enrillhntem Stiftongsbriefe wird
bestimmt, dass nm die ans dieser Stiftung zu ertheilenden

Preise und Auszeiohnnngen nur Mitglieder der photographischen
Gesellschaft in Wien f^ononrriren können, und daher derartige

Preise und Auszeichiinniien auch nur an Mitglieder der photn-

graphischen (iesellschaft in Wien rrtheilt werden diirfen, selbst-

verständlich abgesehen davon, ob diese Mitglieder der genannten
Gesellschaft in Oesterreich oder anderswo domiliciren.

Als concurrenzfahig werden jedoch nur solche Mitglieder

der €^se)lsohaft betrachtet, welche mindestens ein halbes Jahr
or der jeweiiif^en Preisznerkennung derselben beigetreten sind

und den betreffenden Jahresbeitrag geleistet haben.

§ 3. Die Bestimmung der Preisaufgabe, die Preisans-

sehreibnngen, die Einberufung der Prttfungs-Commission, die

Leitung der Arbeiten dieser Commissi on, die Preisvertheilung,

80 wie alle hier mcht speeiell angeführten Vorkehrungen und
Verfügungen in Angelegenheit der Voigtländer- Stiftung haben
stets durch das jeweilige leitende Comite der photographischen
Gesellschaft in Wien mit genauer Beobachtung sowohl des

Stiftbriefcs als auch der Statuten der Voigtländer- Stiftung zu

geschehen. Auch sind die Zinsen des Stiftuuggfonds stets bei

ihrer F*älligkeit von dem leitenden Comite zu erheben, abge-

sondert von dem Yereinsvermdgen m verwalten nnd ist der

photographisohen Gesellschaft in ^en hieraber Beohnnng an
legen.

Zu den Sitznngen des leitenden Comite*s, in welchen

Angelegenheiten der Yoigtländer- Stiftung Terhandeit werden,
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möSBen die sänimtli^'hon Mitizlieder des Comitcs (äiiiL^3 Tage
vorher mit der Anir.'ili • des Verhandluugs-Gesrenstandes schrift-

lich eingeladen w»'i»ieii Zur Giltii^keit ein<»s Coiiiite-Beschlusses

bezüglich, der Voigtläiider- SüftuDg ist die Anwesenheit von
wenigstens nean Comite- Mitgliedern und absolute Stimmen-
mehrheit erforderlich.

Sollte die photographisobe Gesellschaft in Wien ihre Ge-
sellsehafts- Statuten einmal dahin abändern, dass das leitende

Comitä derselben aus weniger als fünfzehn Mitgliedern m
bestehen habe, so sind zur Verwaltung der Voigtländer-Stiftan^

zu dem leitenden Comite noch so viele Mitp^lieder aus dem
Plenum dieser Gesellschaft hinzu zu wählen, bis die Zahl von
fünfzehn iMitjj^liedern wieder erreiebt ist

>^ 4. Das jiihriiche Zinsenerträgniss wird zur Ertheilung

von Preisen verwendet, welche entweder in, von dem leitenden

Comite genau voraus zu bestiunuenden Geidbetiagen , oder in

Medaillen, oder auch in beiden gleichzeitig bestehen können.

Zar Eiisnerunf? an den Stifter werden die berührten

Geldbetiige oder Medaillen nnter dem Namen Voigtländer-

Preis zuerkannt.

§ 5. Derartige Preisvei-theilungen haben in der Kegel

al^ährlich zn geschehen, jedoch steht es dem leitenden Comite
frei, nnchdem solche Preisvertheilungen durch drei aufeinander

foli:endo Jahre stattgefunden haben, ein Jnln oder auch zwei

Jahre die Preisausschreibuncren und Preisvertheilungen zu

sistiren, so zwar, dass die hiteressen des Stiftungs-Capitals

von zwei, resp. drei Jahren samirit Intercalar- Interessen am
Ende des dritten Jahres zum Behüte üuier, der I>otation oder

der Anzahl der Auszeichnungen nach grösseren Preisverthei-

long verwendet werden können.

, § 6. Alljährlich im Monate Jänner hat das Gomitd zu-

sammenzutreten und mit der Berathung über die zu erfolgende

Preisausschreibung zu beginnen, und sich darüber zu einigen,

ob eine oder mehrere Preisaufgaben gestellt, und welche Preise

und Auszeichnunfren dafür bestimmt werden sollen Pio Preis-

aufgaben selbst sollen in den Ausschreibung:cn iiivii^lichst genau
präeisirt und alle sonstigen zur Concurrenz nöthigen Angaben
enthalten sein.

Die Ausschreibungen haben stets in den Monaten Februar
und März stattzufinden, die Einrichtung der Concurienz-Arbeiten
musB im Monate Getober erfolgen. Jede eingereiehte Goncurs-
Arbeit ist bei der Uebemahme zn nummeriren und eine mit der-

selben Nummer versehene Empfangsbestätigung dem üeber-
bringer einzuhändigen.
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Im Lanfe des Monats Novomber soll der Aasspnioh der
nach § 8 zasammenznsetzendeii PrQfangs-Oommission erfolgen,

Tind längstens mit Endo December soll die Preisverth cilung

erfolgt und die bctrofltMide Prelsausschreibnngs- Angelegenheit
jedesmal vollständig abirewickelt und zu Ende geführt sein.

Damit ?oll aber nicht bestimmt sein, dass eine Preisaus-

ßchreibuni^ nicht auch vor den Monaton Februar oder März
Btattündeu darf; insbesondere soll eine auf Sistirungejaiire

folgende Preisausgehreibung mögliehst früher erfolgen.

§ 7. Die Coucurs-Arbeiten müssen von Seite des Bewer-
bers mit einer Devige oder Chiffre bezeichnet übergeben werden,

und ist einer jeden ein versiegelter Brief beizulegen, der

anstatt der Adresse auf dem Gouvert die gleiche Devise oder
Chiffre und im Innern den Namen und das Domioil des Be-
werbers enthält.

§ K. Zur Beurtbeilung der eingereiehten Concurs-Arbeiten
wird eine Priifnngs-Comraission aus sieben Mitgliedern zu-

sammengesetzt und zwar hat zuerst die photographische Ge-
sellschaft in Wien aus ihrer Mitte zwei Mit?1iefler durch

Stimmzettf/l zu wählen, sodann hat auch das leitende (Jomite

ebenfalls durch Stimmzettel zwei Mitglieder aus seiner

eigenen Mitte zu wählen, und endlich ernennt das Görnitz

mit einfacher Stimmenmehrheit zwei Mitglieder aus dem Ge-

sammtstatus der photographisohen Gesellschaft in Wien, bei

wei welcher Ernennung die Mitglieder des Comit^s selbst nicht

ausgeschlossen sind.

Der jeweilige Vorstand der photographischen Gesellschaft

in Wien, oder in seiner Verhinderung sein Stellvertreter, hat

jedesmal den Versitz in der Prüfnngs-Commission zu über-

nehmen und die Arbeiten derselben zu leiten.

Ivein Mitglied dieser Prufnnfrs- Commission darf gleieh-

zeitiA Coiieurreiit um den Preis sein, widrigenfalls ein etwa

auf ein solches Mitglied der genannten Commission entfallender

Preis zurückgenommen werden müssto.

§ 9. Sollte es der im § 8 beschriebenen PrflfuDgs-Gom-

mtssion angezeigt erscheinen, so soll derselben gestattet «ein,

sieh durch einen oder mehrere fachkundige Experten, welche

nicht Mitglieder der photographischen Gesellschaft in Wien
zu sein brauchen, zu verstärken, und soll diesen Experten das

Stimmrecht wie den übrigen Oommissions*Mitgliedern ein-

geräumt werden.

§ 10. Zur Giltigkeit eines Beschlusses der Prlifungs-

Commission ist die Anweseuheit von mindestens fünf Mit-

gliedern und absolute Stimmenmehrheit erforderlich. Gegen
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den Beschlugs dor Prüfan^-Conimission, sowie einer von der-

selben verfugten Preiszuerkennang findet keine Appelation statt.

§ 11. Im Falle sich bei irgend einer Preisausseiireibuiig

keine Concuneuten melden sollten, sind die bestimmt gewesenen
Preise bei einer nächsten Ausschreibung in Anweuduii^
bringen.

§ 12. Wenn die für eine rieisaiiaaciireibung eingelangten

Concurrenz-Arbeiteo der Prüflings-CommisBion nicht wardig

enoheinen sollten, einen Preis znerkumt %n erhalten, so sind

die bestimmt gewesenen Preise wie in dem in § 11 yorher»

gesehenen Falle zu behandeln; die bezüglichen Concors-Arbeiten
können sammt den versiegelten Briefen gegfn die im § 6
erwihnte Empfangsbestätigung znrückgezogen werden, nnd
sollen daher in diesem Falle die Namen der Concnrrentea
nicht verötTentlieht werden. Dasselbe gilt auch von jenen Con-

curs-Arh fiten, welche mit keinem Preise betheiligt worden sind.

Die ein^^elangten Concurs-Arbeiten sollen sowohl vor dem
Zusammentritt der Pnifnnss-Commission, als nach geschehener

Beurtheiiiuig und Preiszuerkennung jedesmal in einer Piunar-

versammlung der photographischen Gesellschaft in Wien auf-

gelegt oder aosgestellt werden.

§ 13. Die preisgekrönten oder mit Auszeichnungen be-

lohnten Concurrenz-Arbeiten werden, wenn üb Abhandlangen
•ind« dnrch die Gesellsohaflt TerGiFenÜichi

In wie ferne einzelne Gegenstände der Preisbewerfonng In

das Eigenthnm der Gesellsohsit überxngehen haben, entscheidet

von Fall zu Fall die Preisansschreibang» widrigenfalls sie naeh

der Preisznerkennnng an die Autoren zurückerstattet worden.

§ 14. Das leitende Comitä der photographischen Oeseü-
sohaft in Wien kann ausserdem, so oft es demselben angezeigt

erscheint, wo mö.dich im Blonat Deeember, bestimmen, d-i^s

für werthvoile, die Photographie betreffende, von Mitgliedern

der j)hototrrn]iliischen GeFcllsehaft in Wien herrührende und
im Laufe des nächsten Jahres bis zum Zusammentritt der

Prüfungs-Commission in den Sitzunjren der phrt o^raphisehea

Gesellschaft in Wien zuerst mitgetheilte Krflndaagen, Ver-

besserungen oder wissenschaftlicbe Abhandlungen eine Aus-

zeichnung aus der Yoigtiänder-Stiftung ertheilt werden soll.

Diese Auszeichnung trann je nach der -in Vorhinein an*

zugebenden Bestimmung des Comites in Medaillen, in fixirten

Geldpreisen oder in beiden zugleich bestehen und wird die*

selbe den bedeutendsten der obbezoichneten Leistungen nnd
zwar ebenfalls durch die Prüfungs-Oommission unter den Ar

4
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die Preisausschreibnn^en bestimmten Modalitäten, soweit diese

hier Anwendung finden, zuerkannt.

§ 15. Die Preisvertheilang findet in einer Plenarver-

aammliiiig der j^otographiseh«!! Gesellsehaft trtatt

§ 16. Die rOr die PreisaiiBBoliTeibiing notfawendigen Neben-
anslagen: ivie z. 6. PrSgekoeten iur die Med»illeii, Dniok-
kosten u. s. w., sind vom SüftnngefondB sa bestreiten und zu
Terreehnen.

§ 17. "Durch die Stiftung des Herrn Friodrieh von Voigt-
ländt^r, sowie durch difse hier Tereinbarten Stiftungs- Statuten

ßoll das ßecht der photoirraphis* In n Gesellschaft in Wien ihre

Gesellschafts-Statuten etwa abzuändern, in keiner Weise beein-

trächtigt sein.

§ 18. Sollten sich im Laufe der Zeit Veränderungen
dieser Stiftungs-Statuten als wOnschensweilh oder nothwendig
iieranwtellen, so sind dieselben Ton dem jeweiligen leitenden

Görnitz der photographlsdun Gesellsebaft in Wien Terznnehmen,
aber während der Lebensdauer des Herrn Friedrieh von Voigt-

länder anch von diesem gutzuheissen. Nach Ableben des
Herrn Friedrich von Voigtländer soll es genügen, wenn Tor*
zunehmende Aenderungen dieser Stiftungs -Statuten von d^>m

leitenden Comite der photographischen Gesellschaft in Wien
beschlossen und duichjiefi'ihrt werden. Jedoch müssen dann
sämmtliehe Comite-iMitglicder zu jener Sitzung, in welcher ein

derartiger ßeschluss gcfasst werden soll, mindestens acht Tage
früher eingeladen werden, und müssen die vorgeschlagenen

Abänderangen mit einer Zweidrittel- Majorität nicht blos der

anwesenden, sondern sämmtiieher fünfzehn Görnitz -Mitglieder

beschlossen, und dieser Beschluss von der Plenaryersammlung
der photographisehen G-esellsohaft in Wien genehmigt werden.
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Bruekfekler-Berichtiguug.

Auf Scito 18, Zeile 16 von obon soll 68 iieissea FerridcyaR-

kaüum statt ^^Ferrooyaakalium^.

Auf Seite 35, Zeile 5 yon oben soll es keiasea: Aetsnatron,

in Alkohol lüalicii etatt ^.nnltelioii''.

Auf Söite 118, Zeile 16 von oben soll es lieissen 9— lOg

AmmoniameacliDininbroinid statt „lg**.

Auf Seit« 124, Zf^üp 4 von oben soll es heissen: „Man fügt

auf iOO ccm gegchmolzcner Emuisioii,. . statt „ . . . aaf 1

1

geschmolzener Emulsion''.

Seite 243, Zeile 8 von oben soll es heissen: Trapp statt

„Tropp

Auf Seite 361, Zeile 13 ?on unten sind hinter dem Worte

« lassen die Worte »oft noeb'' einsusehalten.
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Godard 524.

Goebel 520.

GoldBehmid 509.

Goltsoh 298. 459.

Gotbard 232 . 238. 459.
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Hoff 518.
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Jandauiek 248.

Johnson 510. 524.
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Plonoi 471. 508. 512.

Po i 8011 484.
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564 Sach-B«gis<«r.

HeliojTTAvare, Verttählen, Ver-
nieknln, Vercobalteo 501.

Heüoplftstik 22L
Heliotyoie 221L 344.

Herz. Photographie des 455.

Hilfahelichtung 452.

Hünineigphotographie

425.m 52a 524.
Hintergründe, photogr. 509.

Hoeh^rebirgsphotographie 803.

Hoch rttzverfahren 430.
— 8. auf^h Photozinkotypie

ßowie Heliotvpie.

Holzschnitt 224. 4M.
Hydroctiinon im Entw. 472.

HydrosehweÜige Säure 471.

Hydroxylamin 472.

«fahrlmcher, photogr. 525.

Ikonometer 257.

Incandegcenzbrenner 465.

Kanonenkugel, Photographie
von 45^,

Keramik 485.

Kinegraph 451.

Kiel emittel IM
Kornpapier 340.

Kox'n, auf heliograph. Platten

mL
Liehtdruckplatten 480.

Kreidegoldbad 243.

Kieidepapier, gekörntes 5QL
Künstliches Licht, s. Licht.

Künstler- Camera 179. 402.

Kupferätzung 503.

Kupferlichtdruck 327.

Ijack für Negative ITL 118.
248. 405

.

— für Positive 134. 248.— für Glanzlichtdruek 486.

Landsohaftsphotographie 255.

35ä.

LaterneDbiider 477.

Lehr- und Versuchsanstalt f.

Photogr. und Reprodao-
tionstechnik 543.

Leimhochdruck s. Leimtypie
Leimtypie 247.

Leinwand, Photographie auf^

8. Portrate.

Licht, Vertheilung auf der

Erdoberfläche 877.
— farbiges, EigenschaftenSÖl.
— Tabellen, über, 41—54.
— künstliches 244. 259. 463.

Lichtdruck 42a. 485.
Lichiempfiodiichkelts - Tabelle

57.

Lichtpausen 483. 513.

Linographie 510.

Linsen, photogr. 313. 445.
— apochromatische 41ß*
— nicht achromatische 179.

208.— Schleifen von 421.
— 8. auch Patente.

Literatur 505.

Lithographie 355. 3ßa 496.

Lösliehkeits-Tahelien, 35. 40,

Luftballon, s. Ballon.

Magnesium - Licht 189. 46B.

523
Masse und Grewichte 102.

Masse für photogr. Gläser 1Q2±

Mattlack 118.

Mattolein 112.

Messin g-Heliotypien 344.
— -Linien reinigen 504.

Metall bilder, photogr. 485.

Metallographie 227.

Metallotypie 431.

Mikrophotographie älL 415.

454. 523.

Mikroskope für Projektionen

392.



Saoh-Regitior. 556

Moment-Bilder IM, 1£3, 168.

im 28^ 2ÜL m 524— -Verschlüsse Mä.— 8. auch Patente.

Mondschein-Photographie 4jß(L

Münztabelle 107.

Ifegativ-Lack ITL 248, 405,
473.

Negativ -Verfahren 113, 466.

Nitroprussidnatrium im Ent-
wickler 412.

Objeotive, s. Linsen.

OeJgemälde mit photogr. Unter-
lage 512.

— 8. auch orthochromatische^

Operngläser als photogr. Ap-
parate

Orthochromatische Photogr.

124, m 4ÜI. iia,

Oxalat Entwickler 12L

Papier, endloses, Ueberziehen
mit Schiebten blL— 8. auch Albumin-, sowie
Bromsilberpapier.

Patent- Gesetze Tü.

Patente im Jahre 1886/87 445.

5Ü5.
Phosphor, Bilder mit 484,
Photo-A^iarell 503,

Photochemie 461.

Photochlorid etc. 4ß2.
'

Photo -engraving 494.

Photogalvanographie 438.
Photogrammetrie 461.

Photogravure 8. Heliogravüre.

.Photokeramik 484.

Photolithograpbie 496.
— 8. auch Lithographie.

Photo mechanische Druckver-
fahren 427.

Photoxylographie 229, 486.

PhotojBinkographie 487.

Pigmentdruck 133,

Pinakoskop 21fi, 4Q2,

Platinotypie 13iL 334. 382.
38L

Platin-Tonung von Bromsilber-
bildern 385,

Plattenkasten für Trocken-
platten 414,

Porträt, Chai-akteristik im 365.
Positiv-Verfahren 384.
— — 8. auch Albumin-,

Platindruck etc.

Postgebühren 04.

Pressen, Neuerungen an b. Pa-
tente.

Projections-Bilder 47L 523.— -Ooular 410.— -Mikroscope 393.
Pulverlicht s. Magnesium.

Quecksilbersalze im Copir-
verfahren 484.

— als Verstärker 122.

Radier-Verfahren 524.
8. auch Patente.

Reisen, Photographie auf 453.

Reproductionsvertahren 8. Pho-
tozinkographie , Helio-
gravüre etc.

— s. auch Patente.

Ketouohir - Apparat , elek-

trischer r)i)H.

— -Farbe 43L— -Pirniss UT. 248, 473.

Satinir-Maschine 429.
Schabepapier 503.

— -messer 34L
Sciopticon, 8. Pinacoscop.

Silberverbrauch bei photogr.

Processen 23,

Silbersalze, Löslichkeit 39.^
35*



556 8Mli-B«gift«r.

Silberlirckfni. KntfVrriung 472.
Soda - Eniwickler 120

Soonenfiagt^raisB -Pliotograph.

SpaetnÜMialyfte, aaftotitati?«

- 278.

8pMtraIphotographto 28a 26L
261. 869. 461.

Spectnim, H^igk«itMD€tiQiig
273

Stroboskop 2Öo.

Tabellen 1—109.
Telegraphen-Oebühren 96.

TheruiODietergrado 2.

Thier^Photographi« 466.

Tintenbilder 488.

Trimmer 479.

Trocken platten, s. Bromsilber.
— 8. auch Patente.

Tjrflo Eleotrographie 227.

iTpen-Masobiiie 514 n. ff.

FmdriKkpnpiprm 493. 496.

"ÜDterrichtsaüftalten für Photo-
graphie 159. 543.

Uran, zum Färbea von ßrom-
silberbüdern 885.

TaDadinsanre Salse 488.
Terbrauoh tod Ohemikalieii

75.

Terbreoher-Photographie 458.

Vercobalten von Kupferplatten

602
Vereine 529.

Vergoldong Ton Glas 141.

VergröeieroogeTerfahren 190.

— mit Soioptieon 216. 400.— auf Bromsilberpapier 164
217.

— aaf Leinwand 481.
— mit Magnesiamiiobt 466.
Vernifikeln 501.

Versilbern von Glas 139.
— von Metiill 140.

Ver&tählung ?oq Knpferplatten

327.

Yeratirknng nasier FUtten
116.

— troekener Platten 122.

Verschrüsee von ObjeeKiTeii

449.

UTasserungs - Apparat fÄr

Troekpiiplatten 473.

Wissenschafti. Verweadong d.

Pbotogr. 454.

Xylographie 224. 486.

Zeitsohxiften 627.

Zinkegrapbie 492.

Zinkotypie 840. 346. 488. 492.

Zurichtung yoa Dmek^eh^
194. 504.
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Anstig«!!.

Berliu C, Stmlnn^rstr. 49.

Fabrik u. La^or sämmtl l^^ i uf^ u tikel für Pboto<rraphie.

Eigene Fabrikate: Neu-Collodium fur Portrait, Landschaft.

Lichtdruck u Eeproductioneii in Sirichmanier, Coilodium

au8 Jodcollodolith für Portrait, Trockenplatten, Lack für

Gollodinm and Gelatine-Negative, ObJecthf-VersohUfase
(Gnindner'8 Fat.) «te. — Prompte und lolide Bediennng.

RllIlKste Preise. Frelsllste eratls und franro!

Die im Frftlijahr 1878 begründete

Leipw HeMir- id Fliolograpliefl-Scliiiie,

Im Universitatsgebäude: Mauricianum,
unterrichtet in Negativ-, Positiv-, Aquarell- und Oel Re-
touciie, sowie im wakiiciien Zeichneu und Maleu nach
Photographie. (4)

Eintritt Jodeneit. Protpeote gratis.

•»»

Ei^eoe YergrAsserttugs-Einrichtungen
(Solar-Gamera, Seioptikon etc ) im Landhause dee Vorstandes

:

Plajrwitz, Bahnhofstrasse 23
und in Leipzig, I^eustadt, Eisenbahnstr. 6.

Ausserdem können grosse nnd kleine Portraitköpfe und AplanaiSt
Kngel-, Weitwinkel-, Leukoseopo für Mo in entapparate n. s. w.

Tou den SchUiern mitbenntzt werden.

Leipzig.
(Dentsohiand.) Maler und Piiotugraph.

tieniaite

photographische Hintergründe,
nur neue Motive,

(6) empüehlt

in iSehöniugeu.
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T.-A.: „Rlffarth Berlin'\ Fernsprecher Vit). 6315.

B E Rj^l N.yC^I

JBcndlerstr \ZJBcndlcrstr 13.

I

I
ST

I

I

Meine KunetMiitelt Abernimmt die HenteUimg tok

IlIustratioDsplätteB

in Photogravure für Kupferdruck
und in

Ziiikographie für Buchdruck.

Die hohe Werthschätzung, welche die Photogravure

als Kunstblatt in den Kreisen des Fabiikums und der Fach-

welt üodet, empfiehlt dieselbe

in der Personenanfnahme als

Ert^atz für die Silbereopie

aftSQwenden, besonders in F&Uen, wo es sich um die Her*
Stellung einer Anzahl Ton Portrftte in griSMreM Fornnto
handelt.

Auskunft über den Preis der Platten und des Druckes
sowie über die Beschaffenheit der einznaendenden Negative

wird bereitwilligst ertheilt. (8)

^ FMbeabnif^
auf franz. Carton und Ohinapapier nach einer

Naturaufnahme von G. Backofen in Berlin,

Weiblicher Studienkopf, Bildgrösse 30 : 17 cm,

erfolgt iranco gegen £iii6endung von M.4,ö0.
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AaMlgta.

Fischer & Schmitt,
C^elatlnefabrlk^

Höchst a« Main bei Frankfurt a. Main,
empfi'hlen ihre Speolalitäten

:

Gelatine für Photographie (Emuisionspiatten),

Liditilrttcic eto. eto. (22)

Juhre & Nicolai,
BEKLIN SW., D(mliofsplatz, Konimandantenstr. 86.

Magazin
nr pliotOErapliisclie ElnrielitQUs* oßd Bedarfs- ßeeeiisMe.

Fabrik lithograpliirter Karten von Na-
tur- u.Glae6-Carton t Photographien

aller GrQsfleu in geschmackyoUster Auaföhrung.

Grofifies Lager
ffon Trockenplatten aus den berühmtesten Jfabriken.

Bilder -Kähmen - Fabrik.
Sämmtliche A ^ikel für Elnrahmungezwecke.

Grosses Lager as)
feinster Rahmen -Leisten.

Freie • Yerzeichnisse ohne Berechnung und postfrei.

Terbesserte

Emulsions-Grelatine
(harte und weiche Qualität) von

F. DBE80HEB & Co.,
Gelatine-Fabrik,Obemdorf-Schweinfurt a.M.
naek verbesserter Methode dargestellt, b^kanut als unerreicht

in Qualität und Keinheit.

Desgleichen: Verbesserte Lichtdruck-Gelatine. (23)
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9.

Iii

Berliner phototypisches Institut

Robert Prager

Iii Inhaber: OTTO (4RÜTZMACHEE.

BKaUN t»w^
Eommanduitenstrasse 18.

Lichtdruckanstalt
mit Hand- and Sohnelipieaseiibetrieb.

Speciälität;

Glanzlichtdruck
(der Photographie ähnlich). (36)

Herstellung von Leporello-Albums in allen

ForniateQ durch Glfinziiehidt uek nach Ongiiml-
negativen oder einzusendenden Photographien. Bei

grösseren Aufiag&n sind die Preise ^/^ billiger

als Photoj^mphie. Feinste Ansetattang.

Z¥r Beiehaffung von Originalaufnahmm tttihm
auch unsere eigenen JPfwtographen

zu sehr civilen PreUm mr Verfügung,
Rechtzeitige Bestellung vor der Saison nöthig.

Alle son^ifren Lichtdruckarheiten fiir BttOll- und
Kunsthändler (I!Iu?trnrion^r1rnr*I0, ?owip für In-

dustrielle (Musterblätter) werden prompt und billigst

aiis^eführt. Muster bereitwilligst^

== Mehrfach prämiirt.—^= Gegründet 1876.=
y

I
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Aasvigeo.

MosrapUe. — LicMäiiclL — Aalotroie.

Li«ipxlKer

für

Lichtdruck, Pkololithugrapbie

und Steindruck

H. DORN,
vormals ]>orii^Merfeld.

(^) Specialität:

Lichtdruck mit Dampfbetrieb.

Leporello-AlDQis ia mi- M Mtiriick,

Briefbogen und Postkarten
ruit Stadteausiehten, Villen etc.,

Mttsterbl&tter nach Originalaufiiahmen
Ton gewerblichen und knnstgewerbliehen

Gegensfönden,

HascUAen, Mnstrie- mi Mole -Artikeln.

Porträte
Ar BrochQren und Bfteher — Oataloge —

Praohtwerke eto.

Schnelle Herstellung. — Civile Preise.

Muster gratis.

1

1
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Jaffe & Albert,
WIEN, Währing, Theresiengasse 17.

Ateliers fflr

LiclilirEci, Pliololioppliiß, ClißDiiiirapliie.

PkatOQrapheii feniesaei VorzuQtpreise.

Fabrikation von

Jlißrtf photolograpliisclißiii üeliEitrapDppaiiier,

2tt beziehen durch alle Hand juncea photographischer
BtMlarfsartikel. (41)

Haupt - Döpots für das D*»!it8che Beich

:

B. Talbot, Berlin Mrüderstrasse lO
und

Clir. Hmriber«, lieipzii^, £iaiij2;estr» S4.

fUr Photographie, älteie wie neuere Verfahren, Lichtdmok,
Zinkographie and graphische Fächer tod W. Croaeiberg «of

Sohloss Grönenbach, bayer. All^cäu

(die photograph. Anstalt wurde 1850 gegründet)
decoriii nnd prämiirt,

ertheilt gründlichen und praittischeu Uatarricht in ohiu^on

Fachern derart, dass Schüler naeh beendeter Lehrzeit vuilig

selbständig arbeiten können.

Honorar m&ssig. Volle Pontioii im Hanse. Naoh bo-

eadeter Lehrzeit werden Conditionen naeh Kräften aaob-
gewieeen.

Prospoct gratis und franeo.

Das Institnt wurde im letzten Jahre Ton etwa 30 SchtUem
besucht, Dei!tp("ho, Oosterreicher, Schweizer, Schweden. Ameri-
kaner eto. uod stehen Atteste hierüber zu Diensten.

Zulässig AushilJiini; in einzelnen Fächern. Jahres-

Boh&ler zur gründlichen Ausbildung in allen Fächern werden
unter besonders günstigen Bedingungen aufgenommen.
(38) Hochaehtend

W. Cronenberi^y Hofphotograph.
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AQZ«ig«B.

Yergrösserungen
SPECIALITÄT:

eombiu. Gruppenbilder
liefert in anerkannt Torzüglicbster Aneftthrung (28)

A. Blankhorn, Offenbach a. M.

E X P 0 11 T !

Benque & Kindermann,
HAMBÜßa

General -Agentur
der unübertrefflichen Dr. v. Monckhoven-

schen Trockenplatten.
Ansgezeiehnete Gleiehmilssi^keit. in allm Ciimaten.

Billigste Preise!

Fabrik von Negativ-Lack
spedell für Trockenplatteii, das Beste was ezistirt.

Photogr. Artikel.
Pariser Keise-Camcras und ObjectiTe.

EXPORT! («i»)

Handlung photograph. Bedarfs-Artikel,

empliehlt Apparate, Decorationen,
l^roekenplatten und alle Chemikalien in

bester Qualität und zu Viilli^en Preisen, (ß^

Digitizea



STEINBACH & Ci
Fabrik photographiseher Rohpapiere

Kalmedy (Biieinpieusseii)

empfehlen ihr (29)

lier

in voa keiner einzigen Concurrenz erreichten

Reinheit — ganz frei von Mntnllflrrkon — grösste

Feinheit nnd Glanz bei geringerem Veriira«cb aa
Alhumin und Goldealz.

Ausserdem empfehlen dieselben ihre weltbekannten

«PBCiAi#iTAtbh ;

Bohpapier für Bromsilberverfaliren
in Bollen geglättet und ranh (gekSrut),

*

Bollpapier für Platindruck
in Köllen und Bogen,

ßolipapier fürSolardruck (VenrösseriiMeii),

Auf diesem gekörnten Crayon-Papier

sind die naehträirlichen Kreide- und Pasteiibiider

von unübertroffener Schönheit,

Bohpapier fflr Vorylelfältigungen,
fttr Pläne und Zeichnungsroproduetioiien in weissen,

blauen und schwar/Len Strickeu.
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ii!= - — - —n
^ Die

OelatiBS-EiiiiüaoBsphitteB-Fabrik
mit

Mascliinen-Präparatioii
von (85)

Victor Angerer
WIEN IV., WEYßlNGERUASSE 33 .

erzeugt

ffirMöia£iitaülMliinßiliockiDllndlilatteiT.201),24^WarEe^

L Gewöhnliclie Emulsionsplatten.
9:12, 12:16, U.Wjg, 13;lö, 13:21, 16:21.

pr. Dtad. 1,40 2,— 2,— 2,00 2,85 4,— fl

18:23, 18:24, 21:26, 21;27, 24;90

pr Dtzd. ö,— , ö,— 7,— 7,— 9,— fl.

26:31 29:34, 30:40, 40:50, 50 :60

pr.V2l>tzd. 5,25 6,50 7,75 12,60 18,75 fl.

IL Orthochromatische Platten
um 20 Proz. theurer.

IIL Abziehbare Platten
um 20 Pros, tliearer.

OlSier in gereinigtem, tadellosem Zustande, franoo ein-

gesandt, werden yon der Grdsse 12: 16om an in allen

Formaten snm Ifasohinengnsse übernommen nnd 1000
Qnadratoentimeter mit 70 kr. bereebnet.

Ausführliche Preiscourante und Muster'

Sendungen auf Verlangen gratis

Digrtized by Google



"Vl^^inter aare
mmt Iwwihrten Specialitäteu nach Harro Profetior

Dr. £to in WtMt

Gelatine iür Emulsion u. Lichtdruck

(relatiDßfaliit WiDlertlmr in WMertliiir (Schwei!).

6bMM Wiitertlur, Maie fficfatt i Mak
F. W. Geldmacher, Frankfurt a. M.

enpflalt TcipiitsenMgeB iiaoh j^dem nefattTen oder päd*
üTOii Bilde, Hetumehe in allen Bfanieren, Hnleiel, swMmaif>
geeeteto Orappea mit kiinstleriächen Hintergründen^ Tsk-
lennx, eingebrannte SekmelzMIder auf Ponellangegen-
Btanden jeder Art, Photoirraphisehe Uebertrairnngen auf

Elfenbein, Holz, J^rmor, Atla«, Leinewand, Leder und andere
Stoffe.

Dag Copiren eingesandter Negative in CoUodiOBdraek
wkd bestens besorgt

Lager vorzüglicher Papiere und Präparate für Aristo-
typie.

Alleiniger Versandt dea BriUnntwassers, a Liter 5 Mk.
BrlllnnlWMser ist als laaiiender XFebenrog Ar Collodios-

bilder fwt nnentbehrlieb.

Brillnntwnsaer ist der yonftglichste Retonohirlaek fSt

Gelatineplatten; es kann sofort nach dem Anfgjeaeen odar

Anfstreicben darauf gearbeitet werden.
Preislisten prntis ond franoo. (44)

F, W, Geldmacher, Frankfurt a. M.

n. Jandaureks verbesserte VipettescheibeD

VersandtgA-schäft:

Teschen (Oesterr.-Scliies.), Stefaiiiestr.226.

I
Kist'nsehimmel & Waebtl, Himmel pfortgasse 24.

^ 2. { ^ Osler t/er, T Oiselastrappe 5.

g'j^
I
Oscar Krämer, k. k. 14otkun8ihtiüdlung, I. Graben?.

- 3 i Leopold TUrkel, Stadt, Elisabethstrasse 3. (39)

Digitized by Google



Anzeigen.

FrankTurter Troekenplatten - Fabrik

E. vom Werth & Co.,

Yorzfigliche 3[oiiient -Platten
stets gleicher Emulsion. (9)

Abzleh-Platten für LiehMniek.

ChemicalieiK CHiaiitirt rein.

(gegründet 1802)

BerUn SW.
34. €lro88beeren-8trasiie 34.

Preismedaille

:

Berlin 1865

flrAlliDUi-Fapier.

Etireniiplöin : Erster Preis: \i

Wien 1873 Drpsden 1879

liir litkoErapliiKlie KarteL

Speoialität:

Karten mit lithographlrtcr Firma.
A Ibumiu - Papier. (U)

Kähmen und Cartoiis.

Preislisten auf Verlangen gratis und franco.

Gflnther Wagner — Hannover and Wien,
idbrikau tninsttf Aquapellfarben,

Photographische Glanzfarben:

Fliotograpiiibehe Ketouchen 3 Töne, Albumin-Weiss 3 Töiie

und mehrere bunte Farben, loie und in EMtea.
(Slelie 48B Astikd Setto 481.) (10)
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MaschinenpräparatioiL
J. B. Oberoetter's

£iiiulsloiispIatteii
geben mit Oxalat- wie Pyro-

entwickeluD^ reine, brillante

Negaüve.
(31)

Prof. Dr. Vo^ers

AzalinplatteiL
Haitbarai futenempfliiil-

lidie

naeh Prof.Vogel u. Obemettar

(geben auch ohne gelbe

Seheibe den richtigen Farben-
werth).

ikMiüre Flattea Itr LidUrul

Prei8Coai*aiit
über

Apparate and sämmtliolM Botfarflh

arUkel rdr Photographie

gratis nnd franko.

Otto Perutz,
Trockeuplattenfabrik München.

Diqitizedby Googl:



Die

TreckenplatteDfabiik h. HaDdlwig sämmti.

ßedarfsge^eistäudc fiir Photographie
von

Fr. Wilde.
in Görlitz, Preuss. Schlesien,

empfiehlt als Sy n-i alitäten:

Brom- und Ghlor-&ilber-&elatme-Trook6nplatteny

sowie Emulsionen, Kunsttisoblerei-Gegenstände

^ eigener Fabrikatiou« ^
Pliotogr. Kärlea eigener Steindruckerei^

Deeoraüons-GegenstäDde
eto. (8)

I^eislisten unberechnet und postfrei.

CARL WRABETZ,
k. k. handelsger. beeidigter

Sohätsmeister für Fliotographie.

WIEN L, Tuclilauben 18,

empfiehlt sein Atelier zur prompten Ausführung von Repro-
ductionen, Copien, in jeder Giösse und Anzahl, Negativ- und
Positiv - Retouche

,
Vervieirältigung und Vergrösserung von

Negativen, YergrSsserungen auf Salz* und Atbuminpapier
eto. etc.

Bromsiiber-üelatine-TrockeoplaUen,

sowie vollständige Ausfertigung von

Amateur-Aafnahmen,
gut und billig. (7)

Ausführliche Freisliste gratis und franco.

36
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Aos«ig»n.

Otto ii^chroeder«
Berlin S. 59,
Britseratr. 8.

^ eatritedat 1876. fj^

nimmt
1885

I

1885 I 1886
I

1887
BerltD.

I
Heidelberg.

|
BniiDsohweig.

|
Floren.

Permanente Ausstellung^^
Billigste Bezugsquelle

tiMrtlMier piMtoir. Apparate und UteiitUiea la aaarkaant
beater Waare (26)

10-25 Proz. iliier wie bei t \!,mmm.
Specialität: Reise- und Atelier -Cameras, Stative, Oopir-

rahmen etc. neuester und bester Construction eioener

Fabrik in Bolidester Ansführuug.
Ausriatang wiiiaaeebafllieher photograpb. Expadttiaaaa.

NaaaiariehiiiBf pbetographieeher AteUara.
Specialität: Objaetiva Ton O.A.8teinbeU 85hne, RBaseh,

J. F. Hermagis, y. Yoigfläoder, sowie alier renonuair-
ten Fabriken.

8atinirmaschinan neaester Constmction, lam Heias* aad
Kaltsatiniren.

Kopfhalter etc. bei Prima-Qualität, zum Engros-Preise.
Specialität: Trookenplatten za billigsten Preisen bei höch-

ster Vollkommenheit.
Chemiealien, Papiere, Cartons, Decorat.-Möbel, Porzellan-

und Glaswaaren.

8ebaalan Ton Papiermaeh^, Ponellan and Eisen emailUii

Negativlak in Prima- Waare per 500 g 1,50 Hk»
fieparalnren werlen in meiner Fabrik DroniDl n. solide ansgeffilirt.

Iliustrirte Preisliste auf Wunsch gratis und franco.
Neu und Seusatlonell!

Otto Scliroeder'sBeise-f^tatiT-Feststeller
(D. K.-P. A.).

Händlern hoiier Rabatt.



„Spedalitftt fQr Photographie^

S. E. priT. „Comfwt-H^Guma'«
(Wanaus' Patent)

Ton Heim Prof. Dr. J. M. Eder in Wien als be^te Construction

fOr Enulslons-Platten anerkannt. Zn beziehen Tom Erzeuger

Jon. Wanaus,
K. K. Privil. Inhaber und photogr. Kunsttischlerei,

Wien YI«, Riknalgame 5. (37)

Freis-Couranie und Prosmeie gratis und franco,
Bllllitte Pmlie.

L Oberlaisilnr
Liclitdrack» und Fliotogr. Kunstanstält

mit DampfsebaeUpressenbetrieb
(pr&miirt Angnst 1886 auf der Fachansatell. Deataoher

Photognpheii, Brannsehw^g)
von

Alphous Adolph & Co.

Zittau i. S.
empfiehlt sich den Herren Verlegern angelegentlichst. Unser»
Anstalt ist durch wirklich grossartigen Betrieb in der Lage,
Kunstblätter, I.andsehrtfts- und Städteansiehten, Arehitecturen,

ilkistr. Preislisten, Portraits, Beilagen für Zeitschriften und
wissenschaftliche Werke nach Zeichnungen, Stichen, Originai-

photographipn u. s w. billig und sobnell zu liefern.

Probedrucke liefern wir gratis und franco. (45)

„INVINCIBEL"
photographischer Reise-Apparat aus Neusilber,

der eleganteste und im Verhältniss der zu erseugenden Bild«*

grosse (Gabinet) kleinste und handlichste Apparat der eiiBtiri
(Siehe Artikel Seite 451.)

P}'ospecte gratis und franco
ZXL beziehen durch (30)

Mader, Isny, Württemberg.
36*
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J.F.
Inhaber: E. Martini,

Berlin, Priuzeustrasse 24.

3

Grosses Lager
aller Bedarfsartikel zur Photographie.

Compl. Reiseapparate
aller bewälirten Constructioüeu

befinden sieb am Lager oder werden

bei Bestellung in gediegener Arbeit

hergestellt.

Reiclilialtige Auswahl von

Objectlven und Momeutver-
setalttssen,

Trockenplatten
für Moment- und andere Aafnakmen

eignei: Fabrikation.

Abziehbare Trockenpiatten
für Liebtdrück.

Orthoehromatisehe Troekenplatten
(Erjthrosin, Cyanin etc.)

Preisliden werden auf Wunsch franco
.... (13) versendet. -l

m

m

m

m
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Aozeigea.

A.MOLL, LlM-Lie&ram.WIEN
I« Tuehlraben

Laboratorium eheiiiiseher Produkte
und

Niederlage sämmtlielier Bedarfsartikel
für Photographen.

O l>j e c t iV e
von

Voigtländer k Sohn in Braunsobweig
und

C. A. Steinheil Söhne in München.

Bromsilber- Gelatine - Platten

aller renoramirter Fabrikanten,
insbesondero von Dr. Held, C Haack, Victor Angerer in Wieily

i. B. Oliermtter in München, E. vom Wartli 4 C«. in

Frankfurt a. M. u. A.

Troekciiplatten-Apparate
für Landschafter und photograph. Touristen
in TeTBchiedenen, selir praet completea Zasammenetellangea.

Für Flmioiioiirapheii, flioloMopiilieii etc.

empfehle ich (35)

photolithographisches Papier
zur UebertraguDg von Bildern in Strieh- nnd Kornmanier auf

Stein eder Metall,

naeh Prof. J. Hiiaalk'a Torsohriften präparirt.

PREISE:
per Boor^n (Fn: inat 46 : 56 cm) 22 kr. ö. W. ^ 40 Pf., p^r Buch
a 4,b0 öst. \\\ = 91/2 Mk., per Doppelbogen (6ü ; ^0 cm)

42 kr. öst. W. = 70 Pf.

Genaae CrebrauehsanWeisung gratis.

Meine neueste lUuatrirte Preialiate wird an£ Wuneeh sofort

gratis nnd firaneo ttbexsandt

Digitized by Goo^^Ic



Anzeigen.

Dr. Sflileussiier's

Gelatine-Emulsionsplatten,
Silberne Medaille. Frankfurt ^ M 1881.

lä Aözieli - PlalteB I
für Lichtdruck. ^

mm,

Maschineiipräparntioii.

DrX. Schleussaer inFrankfurt a.M.

Prämiirt la Eisenacli 1882, in Frankfnrt a. M. 1883M 1884.

1

i

i
7

Fabrik photographischer Papiere

Post-Adresse; Wien, Post Westbahuhof
Telegramm-Adresse: ^^ustca Wien". (17)

Albuminpiipier fo™«,*.""""'""'

Platinotypiepapier iS.tr«*'""*'"
iritiillalrkncrkarkt^i« (Chlorailber und BromsUber^
CiUlUIMUllDpupilyl in Rollen bis 70 cm Breite

oder beliebigen Formaten.
Franco-Rriefmuster Kmul.-Papier u. Oebr.-Anw.

8Blattl2'/.iXl7 cm\ Chlorsilber 0,50 fl. od. 0,80 M.\ Vorein-
od. 25 „ 6V->XlOV9n /Bromsilber 0,70fl. od. 1,10 M./ sendg.

SchneUcoplrapparat. ^^todt*
Brochare über Emulsionsverfahren von Dr. Just 5 M. D.BW.
Rathgeber für den Positivproc. auf Albaminpapier 2 M. D.RW.

f

I
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Anseigen.

Ohr. Harbers^

Leipzig,

Magazin für Photographen-Bedarl
Kunffttii^clilerei (27)

fQr alle photographiseben A))})arate.

iSpeefalität ffir Reprodaetloiu
-44^ Keparaturwerkbtatt. >*'^|^-

Lager in Steinheil-ObjectiYen.
Chemiealien zu billiirsten Tajrespi eisen.

Lager in allen Artikeln fiir Photographie und Uehtdriick ete.
Proben zn Kop^on-PreliieB*

Coinplele ^eii-Einrichtungren ^Yorden zn miissi-isten

Preiseil nach Voranschlag hesteas ausgeführt.

Specieller Preis -Courant von 1888 über sämmtüchd Artikel

für PhotOÄiaphip mit Ülustrationon niif Verlangen franco.
Neuheit: Taschen-Ounkelicammer für Touristen und
Photographen. Special -Progpeet. Gesetzl. geachütst

Zu Hintergrüudeii,
Sliirting, weiss, 2,60 m breit, das Meter Ulk. 1,70.

Leinen, grau, 2,60m breit, das Meter Mk.2,59.
Ungebleichte Neeeel, diek, 245 em breit za Mk. 2,25.

<») B. JACOBY,
31 Markgrafenstr., Berlin W.

Sit EmubloES-^elaUne „leiirlcks'*
in harter nnd weioher Qualität (Winter-Fabrikate)

fiir Trockenplattenfabrikatioii
(20) sowie

Uekidraek- C^elatlne
sind yon allen Autoritäten als die „Besten** anerkannt und

ladet zu Versuchen ein

€k« W« Keinrichs «Gelatine«Fabrik
Hoeohet am Main.
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Anzeigen.

SSSmiÜlllllllglSEilSlgiaBSESSi

FMotynie- oder

Diese Schnellpressen , welche anerkannt die

bisher unerreichten und besten Resultate geliefert

haben und in den ersten Lichtdruckanstalten der

WeU mit betooderer Vorliebe eeit ttber 12 Jahren
eingef&hrt Bind, werden von noterzeiehneter Fabrik
in 4 GrÖBsen nnter Garantie unbedingter Leistangs-

fähi^keit geliefert.

DaB bequeme und leichte Arbeiten an der Ma-
schine, sowie die Bolide und gediegene Ausführung
dpr?o!hen bieten die hauptsächiiolisteii Vortheile

unserer Lichtdruek-S -hnol Ipressen.

Auf Wnnsch werden die Lichtdruck - Schnell-

pressen auch mit der Einrichtung für Lithographie

geliefert, sowie mit und ohne automatischen Ab-
deckrahmen und Anlegetisch n. s. w.

Auch liefert die Fabrik als Specialität:

Lithographie • Schnellpressen
und

Broneir-MasehiDen.
Nähere Mittheilungen über jede Anli-age giebt

ausführlich die (12)

ScluielIpremea -Fabrik
von

Schmiers, Werner & Stein

iu Leipzig.

mi
P
II
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m Wien
älteste!; GesfiM auf lein CoMiiieiite

als Speciaiität in Photographie

(eteMirt mt 1857)

empfiehlt (16)

1. DieKuuäthandlung fürPhoto-
Muster aller interessrinten neuen

en der Photographie
gTflllTllP Muster nllei

1 apillU. Erseheiauüg
werden franco erbeten.

2. DieHaiidlungniitpliütograpL

L tcnsiliöii allßr Art. i^g^^, |^ Trlicken-

platten von Joh. Sachs & Co. in Berlin und Ton
Touristen-Apparaten.

3. DieFabrik vXichtpauspapier
(seit 1875).

Anfertigung von LichtpaubpHpibreu und Licht-

pausen, welche wegen ihrer absoluten Haltbarkeit

vom k.k. Handels- n. k.k Reiehs-Kriega-Mirntteriam
für die Archire angenommen werden.

in
k.k. ösi-nng. u. bair. Hofimntthäadler^ k. k« handele*

gerlchtl. beeid. SehfttsaDge-Gommiesar eto. ete.
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Anzeigen.

FABlilK

photographischer
BedarfsartikeL

Atelier- mit Reise-Cameras.

AteUer-UtemiKeii.

Kuast-Tiscblerei.

Bepantor •Werkstttten.^ n?i-oekeiipla.tte]i
f&r Photogiaphie und Lichtdruck, anerkmint nnübertroffen

tn BrilUnz, Kraft und hober Emptindliehkeit

R. Koppe in Görlitz (Preuss.)
vormals Koppe & Mob. ne)

Albert Grlock & Oie.,
Karlsruhe i. B.,

Ohemisches Laboratorium a. Lager aller Bedarfii-

artikel für Photographie!
Haupt - Agentur

för Voigtländer & Sohn, Braunschweig, C. A. Steinheil SobM,
München nn i E. Suter, Basel.

Haupt-Niederlage der Trockenplatten
TOD £. Beornaert, Dr. Schleussner, Theodor Matter und

Johannes Herzog L Cie.

Albamin-Papiere der ersten Fabriken«
1r;i|tp u. MUnch^s Kmulsioiispapier.

Obernetter'8 Chiosilber- Papier. Eastman'e Positiv- und
Negativ-Papler. Aristo-Papier.

Relse-Ctmeraa und Atnltar^Cameras in frossir Ammlik
Moment-Veriehliste verseiiiedenef SystMO.

HiaterfriMe nnd MSbnl in gniaaar AmwahL (U)
Illnttr. PvdfUvto M; für Dflettuiten bMondti» Lllto.
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Ans«ig«ii.

B535S5B!

Die Projectious-Anstalt
TOD

ß. GANZ
(Y(

(43)

(Yomals J. GANZ & Cie.)

empfiehlt den Herren Pliotog^raplie

n

als bestea voll kommen liehtdichten VergrösserungB-

apparat für Bromsiiberpapiere

:

das

„PINAKOSKOP**

1
n

"1
ril

II

I

Selbptoonttnilrtor, tou J. Gaiii Vater, dem OrlUider

des GeBohüftee , wesentlich verbesserter Projections-

apparat mit Petroleumbeleuchtung.
Derselbe ist auch als einer der Torzügliohsten Appa-
rate zum Anschaiuin^rsunterricht für VolksBoholen wid

höhere Lohrfinstalten nneikannt.

Preiscoarante
ober Apparate sowie des reichhaltigen Lagers von

Projectionsbildern aus allen Gebieten der Wisseusohaft
wie anefa fttr Unterhaltungeswedte gratii und franeo.

S
I

u

f1

I
I
l

u

ri

I
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ÜDzeigsn.

Komain Talbot,
Berüli 0.,

Srüderstraase 10,

empfiehlt und ist Vertreter für

kii*8BeiiesAbBie]i-Vec»tlT-F«pler
zur Herste! lang voa kornfraien, biegMtmen, unzer-

brechlichen Negativen, die schöner und sohnelier

als Ollisnegative drucken und in jeder OasMtte ge-

hrnncht werden können.

£Mtiuaii'!4 Positiv - Bromfiilbor- Papier
für Contacta^)<jriicke und Vergrüsserungen. Giebt

prHchtvnl]o Alidrücke mit rein weissen Lichtern

und saiiiii.* t^eiiwarzem Ton, die nie ausbleichen

und unbe^reniit haltbar sind.

Beernaert'« berühmte li5elistemplliiil-
Itche Troekenplatton (25 Grad Warnerke).

Wattion*« bekannte englische Reiaaoameras.

Jfey's Versr5MNeriiii|f0-App«rmtiiiitMai^
nesium • liieht.

Talbot'M Teodolft. (11)

Jito T« i^ciiliclit's JQLandapparate»

Hier&ber, sowie &ber alle

Bedarfsartikel
für Lichtdraek, Zlnkät/jin^, Heliograyfire,

PliotoJilhographIc

uud pliotographisclic fieiscau^rUi^tuugeii.

Preislisten frei und nnbereehnet doreh

Berlin Brüderstrasse 10.

i
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AoMlgen.

Verlag von BOBEBT OPFKNHEIM in BERLIN,

Zu bexUben durch alle Buchbaodlungen « die Nied«rlAg«D photosra-
pliiflcher BtdMlii*ftlk«l dM In- und AualandM «od dto Vwlagthandlaiig:

Prof. Dr. H. W. Yogcl,
Vontaliex des phtitocuemiscben JLaboratoriuais der KgL Uohoiaobwi

HochüchuU B«rUii-Cliftrlott«oburg.

Lehrkveli 4%r Fbotofrmphle* Photographiaoh« Oh«into, Prftxit n. A«rtli«-
tik. 3. gänzlich uiugeart. ,

VL^rbeaterte und Termehrte Auflagt! Mit
1 Farbtfntafel, 1 danach gefertigt«!! Lichtdruck« von Obern« tt er,
1 TmM mit i pbotograph. B^tonchtnngtetadi«!! und 250 HolattUdMii»
gr. 9P. Xll u. 680 Seiten. M. 18,00.

Pit Poitschrlttr flor Photosraphlp seit dem Jahro 1^71). T^ebarslcht

der ]k«rvotragendsten auf photographiscbeoi und piiotocheniischenn O«*
biet« In den leisten vier J«hren erfolgten Bntd«okuu gen, mit «peolelter
Berücksichtigung der E lu u 1 s i m n 8 p h o t o g ra j Ii i o und einem Aa-
baoge: Photographie für Aniateare« Zngleioh als Ergänsung cur 3. Auf-
lage von de« Verf. Lehrbnoh der Photographie Mit 56 Holastichen.
gr «O. Vni u. 176 Seiten. Ii. 450.

Ble Photographie nach farblicpn fJofcnstanden in den ricl tigen Ton-
Terbältniiseo. Handbuch der iarbonempfiadlichen (iftochromatisuhea
oder orthoohromattBchen) V^fUmn. Aof einer Farbendmekbeilage,
zwei danach gefertigten Photogrnpbten und 15 Holsetlohen Bf^. VIIIu.

H. W. Vogel und i. R. Snwyer. l>a«i Photographiaehe PlgmentrerfahreA
oder der Kohlednek nach «elaea aeveetea VetvoUkoassnnageii. SCit

13 UoUet. 2. •nn. o. T«rb. Aufl. gr.ffi. VUI a. 76 Seiten. M.2,00.

Hlttbenungon, Photographische. Zeitschrift des Vereinet zur FOrrlerunt?

der Photographie und der Geselischitft der Freunde der Photographie
Sil Berlin, heravsgegebeo Ton Prof. Dr. NdrUl. W. Vogel. MonatUeh
2 Hefte von zusumiuen 1 V2—2 Bg. Text. (ir. Lex. 8*^. Jäijrlich sechs
Kunetbeilagen und Holzstiche. Die Jahrgänge beginnen im April und
schliessen im März des Jahre«. Preis; jährt. iL 10,00, halbjährl. M. 5,00,
Jahrg. III—Vlll SU je M. 8,00, Jahrg. IX—X zu je M. 9,00. Jahrg.
X XXIV. (1871—1887) so Je M. 10,00. Prebeanmuern postM und
uubemchnet.

Johwraet SreeehelP, Die Betesehe Ten Phetographlev. Anleitung snm
Ausarbeiten von pusitiven und negativen Photographien, sowie zum
Koloriren und Uebermalen derselben mit Aquarell-, Eiweiss- und Oel-
farben. Für Photographen und Dilettanten nach den bewahrtesten
Methoden. FQnfte dnreh Nachtrag vermehrte Auflage. Herausgeg. von
Hans Hartmann Mit 2 Ph ingraphien. S^. VI u 94 Seiten M. 2,50.

Philipp Remeie, Karzes Handbuch der Landeehaftü-Photographie. Mit
besonderer Berücksichtigung des Gelatine - Trookenplatten • Processes.
Für Fachphotographen ttnd I4ebhaber, Forschungs- und VergnUgungs-
reisende. Dritte Auflage, ergänzt von Dr. H. W. Vogel, Professor

der Photoohemie und BpectruluuuiyHO an der k. Techu. Uocbschuie zu
Berlin, g^t Mit 81 Holsittoben. IX und 195 Selten. M. 8,00.

Saedlcke und Miethe, Praktische Anleitung zum Photographireii het
Magnesiumlicht. 8^. Mit 2 Liohtdruoktafelo. IV u. 34 Seiten. H. 8,00.

StengleJn und Schulz - Hencke, Leitfaden znr Aiisfnhrnnt? mlkrojjhoto-
graphlächer Arbeiten. 8^. Mit 2 liichtdrucktafeln und ö Hoizstichen.
IV. n. 181 Seiten. M. 4,00. (42)
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F. U. Henekendorll^
BERUH 8W, FriwlriohitauM 848.

IM LHaiidliiräÜiciierMelfiirPhotoiraptiie.

SpeeiaüUt:
Kartem mit Druck der Firma in Lithographie,

Buchdruck, auch in Blattgoldprägung.

Alleillig« Niederla^re in Deutschlai:id der Tlelfaeh priUdIrt«!
Okt}«eUfe tqa £. Im^^ Paris.

PhotograpWsches

WOCHENBLATT.
Zeitsotariffc und Bepertorium

Photographie und verrielfältigendo Ettnate.

Bedigirt yon Dr. F. ^tolse*

Vierzehnter Jahrgang.

Offioielles Organ des Photographisehen Yereins
KU BerlliL

Eroheint wOeheDtlioh Donnerstags. Jährlich mehrera Konstbeiiagea.
AbonnemaDt Mk. h pro Jshr, Mk. 4 pro HWl^fthr, Mk. 8 pro

yiert.^ljahr hei Franko-Zugtenunff unter Kreuzband. Für da« Aaaland
(Udsterreich-Ungarn ausgenommen) Mk. 10| bezw. 6 und 9 Mk. 60 Ft

Der Abonnmn«ntBpr«fa tat piianienuid« ra «nlrUhltB.

Inserate die zweigespaliene Petltaeile 30 Pf.

Zoachriften betr. die Expedition nnd Inserate an F. U. BenekandorfL
BotUd SW.« Frladriohstr. S4S.

ZVMteifttB Ml die Rpriactfon sind zu richten an Dr. F. StOlSft,
Börliri W Blumenthalstr. 18.

Im Selbstreriag der Expedition Berlin 8W., Friedriekair* 24a»
CommlNioot-Teirlag für den Bnohluuidal Wilhelm Kaapp, Halle a» 8a

aiaunfUalw Post- A n stalte n nchrriBn Rostelittag<n antgagtii«

(No. 4448 dea Zt^B -Katalü^H.)

Inserate sind bis Montag Abend einzuaenden* (ÜQ
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AsMigeo.

Von QDs imd allen solideu Buchbaudlungen ist zu be-

Fbotosranliiscbe CorresnoDdeE
Zeitsohrifl fiir Photogripliie und verwanilti Fielier.

Ofgaa. PAotogrAphiaolien GeieUioliAft in Wien und des Vereines rar

Pfltg« dir Photogiapbie uid Tenraadten Kumte in Frankftixl a. IL

Unter besonderer Mitwlrknog dM Recni

Dr. Jos. Marta Eder,
Doewt aa der k. k. teohnischon HouhBohula und k. k. Frofeesor tax der

Staats-Gewerbeschule in Wien etc-

und anderer hervorragender Fachmänner.
redigirt und herausgegeben Ton

LUDWlt^ 8CUKANK,
•mer. Seeretlr vnd BluwamltgUsd der Pbotographleohea GeeeUsolieft.

Die „Photographiache rorreapondenz" erscheint in Ootav in Heften
TO* 2 kls 41 Bogen mit zahlreichen Uoizschnitten, bringt die Protokolle
der Photographlschen Gesellscbaft in Wien und des Vereines aar Pflege

der Photographie und verwandten KUnste in Frankfurt a. M., Originnl-
Artikel, Mittheilungen Uber die Fortschritte und neuen Erscheinungen aof
dem Gebiete der Photographie, rateutnachrichten, Patentbeschreibungen,
Beeprechnngen photographischer und Terwandter Publikationen, Proben
der Leistungen verschiedener photographischer Methoden und Ateliers etc.

Preis: Jahrgang (Januar—December) 10 Mark, Semester (Januar—Juni,

Juli— December) 5 Mark, Quartal 3 Mark. Einzelne Hefte U 1^5 Mark.
Alle Mitglieder der FhotOftraphischen Vereine in Wien und Frankfurt
erhalten diese Zeitschrift von Seite der bezUgliohen Gesellschaften und
ist der Preis im Jahresbeiträge für Wien 8 fl. = 16 Mark = 20 Francs
«BfhaUMi.

Inserate werden nach der Octavseite von 200X100 Millimeter oder
deren Bruchtheilen berechnet ; 1 Seite 25 Mark, Vs Seite 14 Mark, Vs Seit«

10 Mark, 1/4 Seite 8 Mark, Ve Seite 6 Mark, Vs Seite 5 Mark, 1 PeUt-
seile 60 Pf. Für Mitglieder der Vereine, deren Organ die Photogra-
plüteke Cerrespendenz ist. vi>^d bedeutender BabaU laut Tarif ae-
irfhrt. — (Für Oettemlcii-tragara 1 Mark a 60 kr. 0. W. Bv.) — *

kiindienns pkotoKruphii^eT ZettMkrIfl«» aar naeb Maitgabe daa
Baumes und In Change.

Bellagen werden beigeheftet u. sw. : Va Bogen für 18 Mark, V« Bogen
für 25 Mark, Va Bogen für 30 Mark, ^4 Bogen fUr 40 Mark, 1 Bogen für

60Mark per 1000Bzemplare. Beilagen im Format der Zeitsohrift vUnsohens-
irertb. (84)

Nur Aufträge, denen der entfallende Betrag beiliegt,

werden ausgefiihrt.

Ailiilulistration der PholDgr. CorrespoiideDZ

Wien, III., Hauptstrasse 9.
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Aoz«igea.

Verlag von Wiih. Knapp in Üalie a. S.

Anleitung

Photographie für Anfänger.
Heransgegebea Ton 8. PliilfMIl, k. k, HuipiiiiftiiiL

Mit 70 Hol zBch lütten.

Preis *6 Mark.

PfBOtinolio

Anleitung zurHiimuelspIiotograpIiie
nebtt einer

knngefiMtten Anleitung tur modernen photographischen
Operation und der

S(pe€traIpliOto«:rapUe im Cablmet
von

üioolaus von Konkoly^
Dr. phil., Bittat atc

Mit 218 Abbildungen.
Preis 12 Mark.

DerPhotochemiker und die Hausindustrie.

Ml ttTeilungen
aber

voriOgliche Methoden zum Verzieren von Glas, Porzellan,

•maillirte Waaren, Holz, PapienaaeM, Qowoboa oto.

Mit besonderer Eücksicht auf die

WIedererhebnng der im 14. bis 17. Jahrhnnd«fft im Rheinlande
blähenden Steingat-EnnBitdpferd dnreh die Anwendung neaer

Hnlfrmittel der photographlsohen Optik, Chemie ete.

Aus den Notizen eigener Erfahrnng gesammelt von
Joseph Lemling,

pvaet. Ch&udkVt und Erfinder optisch-obemlsohvr vad iiitih>Bte«hir
Gravier- und Druck-Verfahren.

L Bändehen. Preis 2 Mk. 40 Pf.
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Vertog TOP Wllliela Kmpp in Halle >. S,

Jahrbuch
für

Pliiiloaräiilile ml Repdäsctioisteskiit

für das Jahr

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner

herausgegeben

von

Dr. Josef Maria Eder,
k. k> PzolMtor Ml dtt Staat Bgewerbescbule und DoCfilt «D dir tiObuliolMIk

Uodbsohule in Wien.

Brster Jahrgang.

Mit 31 Holzschoitton UDd Zlakotypien im Texte und
7 artistischen Tafeln.

Preis 3 Mark 50 Ff.

Inhalts-Yer^eichniss.

Tabellen.

Original-lieitrUge.

Momentpbotograpbieo. Von Ottomar Ansohatz in Lissa in

Posen.

Antotyp-Bromsilber- Gelatine- Platten. Nach dem Verfahren
von ßrunner & Cie. in Winterthnr.

Der photograpliis*;ii« ilut (Photo-cbapeau) des Herrn J. de Neck.
Von 0. Campo in BrUsBel.

37
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Verlag von Wilhelm Knapp in Halle a.

Tonproi-ess der Chlorsilber- Collodion - Photographien. Von
W. Crooenberg in Schlots Grönenbftch (Bayer. Algäu).

Eastman's BoUenoasette und Negatlvpapler.

Ueber das Fixirnatron-Vorbad beim Oxalatentwiekler. Von
J, Oftdioke io Berlin.

Verschiedene AnwenduDgeB des Pigmentdniokes. Von F. W.
Qeldmaeher in Frankfnrt a. M.

üeber aatronoinlscbe Phetegraphie. Von Eugen t. Gothaid
in Hertfny (Ungarn).

KoUcen fftr Amateure und ForBchnngsreisende snr Behandlung
photo^pbiscber Platten nnd über die Haltbarkeit derselben.

Von Dr. H. Heid in Wien.

Die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiete der Anordnung
Ton k&nstUeher Beleuebtnng für photographisohe Aufnahmen.
Von Eugen Himly in Berlin.

Pie GalTanoplastik der heliographisehen Platte. Von Arthur
Freiherr yon H&bl, k. k. Hauptmann.

Die Autotypie. Von Prof. Hnsnik In Prag.

Aus der Praxis der Reproduetions-Photographie. Von Max Jaflfe

in Wien.
Spirituslaok f&r gemalte Photographien. Von 0, Erdtzsch,

Vorstand der Läpziger Betouäieur-Sehule.

Einiges aber das Portrftt. Von Prof. Fritz Luokhardt, kaiserl.

Bath in Wien.,

Einige Bemerkungen über die Photographie als speotroscopisches

Beobachtnngsmittel. Von Dr. B. iHasselberg in Pulkowa.

Kurzgefab&te Entwicklerrecepte für Chlorsilbergelatine. Von
Dr. E. A. Just in Wien.

Einfluss der Lichtintensität beim Positivprocess. Von Dr. E.
A. Just in Wien.

Künstlerische Negative. Von Capt. W. de W. Abney, R. E.
F. R S. in London.

Die Conservirung der Zinkographie -Blöcke. Von T. Bolas
in London.

Mittbeilungen aus der photographischen Praxis eines Amateurs.
Von Major Hedinger in Berlin.

Üeber Glasversilberung. Von Dr. 0. Lohse in Potsdam.

Verfahren von einem Negativ ein zweites in boliebiger Grösse
darzustellen. Von £. Ubernetter in München.



VerUg Tan Wilhelm KnMpp in Halle %, S.

üeber die Lichtempfindlichkeit der Gold?erbindangea. Von
• Dr. Gerbard Krüss in München.

üeber Verwendung der Vorderimson von Doppel -Objeetiven

bobufs Herstellujig grösserer Porträts. Von Friedr. Müller

in Müncben.

yorpräparation der Lichtdraokplatten. Von 0. Pustet in

Salzburg.

Momentaufnabnien und die HerYorruiuug derselben. Von
R. Wiirht in Charlottenburg.

Bemerkungen über Micro -Photographie. Von Qottlieb Mark-
tanner-Tiirneretscher,

Uo^er ITrlioü;ravure mittels der Galvanoplastik und des Aetz-

\ erfahren?. Von Hud Masehek, Leiter der heliojrraphisclien

AbtheiluDg im k. k. miiitär - geographischen Institute in

Wien.

Notizen eines Amateurs für Amateure. Von Cr. August Moll
in Wien.

Keue liiustratiouszuriuhtung auf pbotographisohem Wege naok
der Methode von Anton Pustet in Salzburg.

Photographie und Electricität, 1886. Von Dr. JameB Moser,

Docenl an der Wiener XJniTersität.

Die Hersteliang von dauerhaftem Silberpapier. Von G. Pizsig*

hollL k. k. Hauptmann.

üeber das Entwlekeln der Platten und Nachreifen der Emnl-
sion. Von J. Plener in Wien«

üeber die Hersteliang von Helio^ien in Halbton (Ohalko-

typien fftr die Bilderdruckpresse. Naoh den Mtitboilttngeii

des Herrn Prof. Roeso, Vorstand der photographisdhen Ab-
theilnng der kaiserl. Heichsdruekerei in Berlin.

GaWanoplastisehe Abformnng heliographischer Platten. Ton
Georg Scamoni, Chef der heliographischen und lithogra-

phischen Ennstabtheilung der Expedition snr Anfertigung
der Staatspapiere In 8i Petersburg.

Zur Photolithograpbie. Von Georg Seamoni.

Mittheilungen aus der Praxis über Bromsilbergelatineplatten.

Von Josef Sohaschek in Wien.

Farbige Keproduetionen Von Ludwig Schratik in Wien.

üeber Phenylhydrazin - Entwickler. Von Dr. E. Jacobson in

Berlin.
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Verlag von Wilhelm Knapp in Halle a. S.

üeber die Heretr! Iihij? von Chlorsilber-Collodion-Drnpken und
von (ürecten |m sitiven Bildern auf Bromsilberpapier in der
Camera. Von Edmuad Kisse, Hofphotograph in Berlin.

Chemi;zraphie and Photo -Cbemigraphie. Von Budolf Soherer
in Wien.

XJeltf^r df'Ti Fjnfluss der Capillarenweite auf das Verhalten der
Wiii^seiBtoffröhre. Von V. Schumann in Leipzig.

Ueber Moment-Aufnahmen. Von Oscar Sack in Karlsruhe.

Notizen aus dw Pnuos für Amateare. Von Carl Srna in Wien.

Ueber Stereoscop- Photographie. Von A. Stelnhaaeer, k. k.

Professor io Wien.

üeber Farbenliohtdraok (Facsimilednick). Von J. LOwy. k. k.

Hofphotograph in Wien.

Die Anwendung des elektrischen GlGhliehtes in der Photo-
graphie. Von Hofrath Dr. S. Th. Stein in Frankfurt a. M.

Welehe Eigenschaften sind bei der Auswahl von photogra-

ghisehen ObjectiYen zu ber&ckaiehtigen? Von Dr. Adoiph
teinheil in MOnohen.

üeber die Anwendong farbenempfindlicher Platten. Ton Frot
H. W. Vogel.

Die EosinsUberplaite zn fhrbenempfindliohen Aufnahmen ohne
Geibsoheibe. Von Obernetter und H. W. Vogel.

üeber Herstellung einer photographischen Uebertragung auf
Holz für Xylographie nnd einer photomeohaniaohen Zn*
richtang für den Illastrations - Bachdmck. Vom k. k.

Begiemngsiath 0. Volkmer.

Ueber die Entwickelung von Bromfilbergelatineplatten. Von
Fr. Wilde in G9rlitz. :

Die Fortaehrltte der PhotognipUe Im to JBknm
m& nd 1886.

Formeln und Beeepte fttr photoffmpkfaelie
Operationen«
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Verlag top Wilhelm Knapp in Halle ft. 8>

IMe Moment-Pk^grapJiie in Uurer Anweadang asfEufll
und Wiseenaebaft Von Dr. J. Maria Eder« k. k. PtofeBSor

an der Staatsgewerbescbule und Docent an der technischen

Hoclischule in Wien. Zweite gänzlich umgearbeitete Auf-

lage. Mit 190 Holzschnitten und Zinkotyiiien im Texte,

sowie 30 lUustraiionen auf 17 Lichtdrucktalein und 1 Helio-

gravard. Lexikon 8. 1886. In Mappe. 24 M.

Anleitung zur Herstellnng TOn Momcntphotograpkien«
Von Prof i)r. J. M. Ed er. Zweit« gänzlich umgearbeitete

Auilage. Mit 190 üolzschniUen und Zinkotypien. 8.

1887. 8 M.
Jahrkueh fttr Pkotograpkle und Beprodnkttonskonst

für das Jalir 1887. Unter Mitwirkun^^ JieivorrMgender

Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Josef Maria
Eder. Mit 31 Holzschnitten und Zinkotypien im Texte

und 7 artisüsciien Tafein. 8. 1887. broch. 3 M. 50 ^i.

geb« 4M.
Vekw die ekemlsekcn Wirkungen des farbigen Ltektes

und die Photographie in natürlichen Farben von Prof Dr.

Josef Maria Eder. 8. 1879. 1 M. 80 Pf.

Ueber die Seaettonen der ChromsSore und der Chromate
auf Gelatine, Gummi, Zucker und andere Substanzen organ.

Ursprunges in ihren Beziehungen zur Chroraatphotograpliie

von Prof. Dr. J. M. Eder. Preisgekrönt von der Photo-

graph. Gesellschaü in ^Wien. 8. 1878. 4M.
Der neue £Isenoxalat-£ntwielüer und dessen Vergleichung

mit dem Pyrogallus-Entwiekler. Ton Prof. Dr. J. M. Eder.
8. 1880. 60 Pf.

Die Pliotographie mit Chlorsilber- Gelatine und che-

mischer Jblütwiekeiiuig nebst einer praktischen Anleitung

zur raschen Herstellung von Diapositiven, Stereoskopbildern,

Fensterbildem, Dupiikatnegativen, VergrOsserungen, Copien
a. Papier von Prof. Dr. J. M. Eder und G. Pizzighellit
k. k. Hauptmann. 8. 1881. 1 M. 80 Pf.

Handbuch der Pliotographie fürAmateure und Touristen*

Ton G. Pizzigbeiii, k. k. Hauptmann der Geniewaffe.

Bd. I. Die pbotographiseben Apparate und die

photographischen Processe. Mit 311 Holzschnitten,

gr. 8. 1886. Ö M.
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Verlag ?oo Wiilielm Kni^pp in Halle >> S.

uMlbiieh derniotogTapUefllrlmttteiireudT^iiri8ti&
Bd. II. Die Anwendung der Photographie fOr Ama-

teure und Touristen. Mit 158 Holzschnitten, gr. 8.

1886. 7M.
Anleitung zui* Photographie fOr Amateure und louristen

mit BQcksicht auf den Gelatine-Emulsions-Procese, Yon
6. Pizzighelli, k. k. Hauptmann. Hit 2 Tafeln und

. mehreren Holzschnitten. 8. 1882. 2 M. 40 P£

Anthrakotypie und Cyauotypie. Zwei empfehlenswerthe
Yerfafaren zur Herstellung von Lichtpausen. Zwei Vorträge,

gehalten von 6. Pizzighelli, k. k, Hauptmann der Oenie-

waflFe. 8. 1881. 60 Pf.

Die Actioiiomctric oder die Photometrie der ehem. wirk-

samen Strahlen für Chemiker, Physiker, Optiker, Instru-

menten-Fabrikanten, Photograpben, in ihrer Eutwickelung

bis zur Gegenwart Zusammengestellt von G. Pizzig belli,

k. k. Hauptmann. Mit 44 Tabellen und 160 Illustrationen,

gr. 8. 18S4. a M. 60 Pf.

Die Platüiotypie,' ein Verfahren zur raschen Herstellung

haltbarer Copien mit Platinsalzen auf photographischem
Wege. Thüoretiscb und praktisch dargestellt von G. Pizzig-
helli und Arthur Baron Hühl. Mit der Voigtländer

Medaille in (iold pramiirt und herausgeg. von der Photoo;r.

Gesellschalt in Wien. 2. Auflage. 8. 1873. 3 iL

Bas Lieht im Dienste wissenschaftlicher Forschung. Von
Sio"iiiund Theodor Stein, Doctor der Philosophie und
Medizin, königl. württemb. HofVath. Zweite gänzlich um-
gearbeitete und vermehrte Aul'lage.

I. Band. Mit 476 Textabbild, und 8 Tafeln. 13 M. 60 PC

1. Heft. Sonnenlicht und künstliche Lichtquellen
für wissenschafdiche Untersuchungen. Mit 167 Teit^

abbildiniüen und 2 Tafeln, gr. 8. 1884. 4 M.

2. Heft. Das Mikroskop und die mikrographischa
Technik zum Zudecke photographischer Darstellung.

Mit 136 Textabbild, und 4 Tafeln. 8. 1884 6 M.
3. Heft. Das Licht und die Lichtbildkunst in ihrer

Anwendung aufanatomische, physiologische, antbropo
logische und ärztiiche Untersuchunoen. Mit 172 Text-
abbildungen uxid 2 Tafeb. 8. 1886. 4 M. ÖO Pf.
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'Bas Lieht im Dienste wissenschaftlicher J^'orschung,

II. Band. (Wird fortgesetzt*) ,

4 Heft Die Photographie im Dienste der Aetro*
nomie, Meteorologie und Physik. Mit 135 Text-

abbildungen lind einer photo^. Tafel. 8. 1886. 5 M.

6. Heft, Die Photogrammetrie (bearbeitet von Dr. F.

Stolze), Militärphotoirraphie und optische Pro-
jektionskunst. Mit 170 Textabbiid. 8. 1887. 4M.

6. Heft. Die photographische Technik für wissen-
schaftliche Zwecke.

JMe Projektlonsknnst im Dienste der exakten Wissen-

schaften. Von S. Th. Stein. Mit 183 Text-AbbiiUungen.

8. 1887. 4M.
Photographlkon. Hilfsbucb anf Grund der neuesten Ent*

deckungen und Erfahrungen in allen Zweigen der photo-

graphischen Praxis von Heinrich Heinlein. 8. 1864:. 5M.

]>ie Photographie auf Collodiiim von Dr. van Monck*
hüven. Deutsche allein uuiorisirte Ausgabe, bearbeitet von

Dr. A. H. Weiske, Priviitdocent an der Universität Leipzig.

Mit 115 Text-Abbildungen. 8. 1868. 3 M.

Anleitung zur Photographic mit Bromsilber- Golatine.

Ein Vortrag, gehalten am 12. Üctober 1879 in der Association

Beige de Photographie, von Dr. D. van Monckhovon.
Separ.-Abdr. a. d. Photogr. Gorrespondenz. 8. 1880. 60 Pf.

Der malerische Effekt iu der Photographic als Anleitung
zur Composition und Behandlung des Lichtes in Photo-
graphien von H. P. Robinson. Frei naeh dem Suglischen
Ycn 0. Schiendl. 8. 1886. 4 M.

Die Stellung und Beleuchtung In der Photographie*
Herausgegeben von Dn Franz Stolze.

1. Heft. Mit 5 Photographien iiiLiciitdr. aufSFoliotaf.K |^m*

2.Heft.Mitö ^ n n n n ^
Die Irhettm der photographischen Abtheilungen des

k. k. nillitär- geographischen Institutes zu >Vieii im

Jahre 1883. Von Ottomar Volkmer, Major. Separat-

Abdruck aus der fhotograpii. Gorrespondenz 8. 1884. 60 Pf.
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HMeste Portodurltte und Erfkhnuigeiiaufdem fteBamnt-
gebiete der Photographie aas den Jahren 1863—1867.
BepertoriuM) der wesentlichsten Leistungen in der Photo-

graphie, Pboiolitho^rBphie, Photogalvanographie, Photo-

ijlogniphie. Herausg-vouK. deBoth. 8. 1868* lM.öUfii

Hiijor RuBsers Tannin-Verfahren. Ausführliche Anleitung,

mit gt*rino:en Kusion sehr emptiiidliche rroekene Platlea

und transparenla Photographien von wunderbarer Ton-

abstufuog za erzielen. Naeh Major KusseFs TaBnin-Process

bearbeitet und mit den neuesten lärfahriingen bereiehert

Ton E. de Betb. Zweite renn. Auflage. Mit mehreren in

den Text gedruckten Holzschnitten. 8. 1868. 1 M.

niotographisehes Lexikon* Alphabetisches Nachschlage»

buch f&r den praktischen Photogrnphen, sowie für Maler,

Chemiker, Techniker, Optiker etc. aut ürund der neuesien *
,

Fortschritte. Unter Berücksichtigung der neuesten deutschen,

engüöchen und französischen Literatur, sowie eigner Er-

fahrungen. Herausgegeben von Dr. Julius Schnauss.
Dritte umgearbeitete und yermehrte Auflage. Mit zabf-

reichen in den Text gedruckten Abbild. 8. 1882. 9 IL

fiezept-Xasehenbueh für den i^hotographen. Heiaos»

gegeben von Dr. Julius Sehnauss.

I. Theil. 300 Vorschriften und Miltheilungen aus der

photographischen Praxis. 8. 1882. 3 M.

II. TheiL 270 YorschriOen und Mittheilungen aus der

pbotographisehen Praxis. 8. 1883. 1 M. 20 PC

Das einfachste und sIch ersteTrockenrerfahren der Gegcu-
wart. Beschreibung einer neuen, sehr leicht ausführban-n

sicheren und schnellen Methode ^ trockenen Uoliodium-

platten sowohl negative wie positive Aufnahmen von Liand-

sdiaften und Portr&ts, als auch transparente Glasbilder sa

erzeugen und dieselben zu vergressem. Mitgetheilt von

Dr. J. Schnauss. 8. 1863. 2 M.

Die Photograpliie in helasen LSadem aufPferd, Maulthier

oder Kameel. Erfahrungen ttber photogr. Aueröstung brf

wissenschaftlichen Expeditionen, gesammelt von Wilhela
Burger. Seperat-Abdruck aus der Photogr. Oorrespondeos.
8. 1882. 60 P£
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